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EDITORIAL

Manchmal wird cs offcnsichtlich. daB unscrc

Sclbstbczcichnung “Anarchistischc Vicrtcl-

jahrcsschrift“ nicht vcrstandcn wird. Wirmcr-

kcn 65 an dcr Art. wic bcstimmtc Lcutc versu-

chcn, uns auf cin Anarchismusvcrstz’indnis

fcstzulcgcn, von dcm sic giaubcn, daB cs An-

archismus sci. Einigc dicscr Lcutc ncnncn

sich Anarchistcn, cinigc Individualistcn, cini-

gc Antiimpcrialistcn und cinigc schlichtwcg
,

Bcamtc.

Allc habcn gcmcinsam, daB sic cincnfcslcn
Bcgriff von Anarchismus im Kopf habcn: in i”

.

dicscm Sinnc bctrachtcn wir uns niclu 2115 An-

archistcn. chn cin Staatsbcamtcr mcint. or
k

ki‘mnc Mcnschcn. dic am SF mitarbcitcn. auf—

grund ihrcs Bckcnntnisscs zum Anarchismus

bcurtcilcn. — dahci abcr nicht von den Men-

schcn, sondcrn von scincn cigcncn Klischcc-

vorstcllungcn iihcr Anarchismus ziusgcht. so

ist dies nichts mchr als gut bczahitc Dumm—

hcit. chn dic Mackay—Gcscllschnft mcint.

daB wir unscrcn Anspruch. Diskussionsforum

scin zu wollcn. Iiingst vcrwirkt hiittcn. wcil wir

im SF nicht ihr Koncht zur Bodcnrcform dis—

kuticrt hz'ittcn (dzis crst bci uns cintraf. nach-

dcm sic uns bésc Bricfc gcschickt huttcn).
bzw. wcil wir das FLI gcgriindct hzibcn. ohnc

sic ausdrficklich cinzuladcn. so hiingt auch

dics 1m cincm ganz bcstimmtcn Anarchismus-

Vcrstiindnis. mit dcm fortlaufcnd vcrsucht

wird, andcrc Mcnschcn im cigcncn Tun cinzu»

cngcn. Etwa nach dcm Motto: wcr sich zum

Anarchismus bckcnnt. muB sich nnch folgcn-
dcm Schema vcrhaltcn. muB so und so schrci-

bcn, dcnkcn ctc.

WcruntcrAnarchismuscinc Bcwcgungoh-
nc Tolcrnnz vcrstcht. wic dic Hamburger
GROSSE FREIHEIT. wcr fanatisch scinc

Fcindbildcr pflcgt 11nd sich zudcm mit jcdcm.
dcr mit den Gcgncrn aufscinc cigcnc Art um-

zugchcn vcrsucht. unsolidarisch anlcgt. bzw.

auch sic zu den Fcindcn rcchnct, tut dics si-

chcrlich mit (icm glcichcn Klischcc im Knpf.
wic cs nuf dcr andcrcn Scitc dcr Staatsvcrtrc-

tcr tut.

Wir hziltcn von all dicscm vcrcnglcn Dcn-

kcn iibcrhaupt nichts. dcshnlb rufcn wir cinigc
“Sclbstvcrstiindniscrkliirungcn“ dcutschcr

anarchistischcr Zcitschriflcn ins chiichtnis

zuriick und crkliircn tins ausdriicklich fiir An—

urchistcn in dcrcn Sinn:

“1ch wcrdc abcr a/Ic (licjcnigcn :u Wort

kommcn lasscn. tliL’ fl‘l'rfrci/williclu’ Boxi'cgun-
gcn, welchcr Ar! and: I'mmvr, cintrt‘tt’n. scion

"Ncrmt man mich (zher Naturalist. Atheist, De-

mokrm, Sozialisr odcr Anarchist. so [asse ich

mir das gcfallm, jcdoch mit der cherkung.

(In/3 felt as keiucswegs duldc, aufdvm Prokru-

slcsbelt gvsrreck! um] von irgendt‘inem Panel'-

begriff vergcwaltigt zu warden Mild (la/3 duller

nicht jede Folgcrung nus jt’m’n Begriffen fi‘ir

mic]! gelten darf.
“

cs polirischc odcr clhischc, wirtst‘ltafllit'lu'odcr
'

‘ '

nbstrakl wisscnschafiliclu’. stclmt sic aufpr‘id-
agogisc/zerund kz'insllcrisclzcr Grundlagv. Dzzs :
CIJC’II 501/ (105 Kriterium unscrcrmmb/ziingigcn ,

~

Zcirsc/zrif! sci".
“

SENNA HOY. 1904fi'ir den “KAMI’F”
'.

”Der ARME TEUFEL is! L'ilz (II/{’11 Parn'ipnr
gramme): um] Br'slrebungm fcmsn‘hcmh‘s
Blair. Ein Franktircur. (Icraufcigcuc Fauslgc—
gun Slam. Kirchc. I’arlci 11ml Polilik ins Felt!

:ichr. Ein Tummc/plat: (II/or (uzli-plzilistr(ist‘n
Elcnwntc. glcichvicl 0h sic aufSlirm'r, Marx,

Nietzsche, Hiickcl, Ange/us Silt’sius rut/i (1mm-
ti cin wmiig mt’hr 011w u‘t’nigvr versossvn sind.

“

ALBERT WEIDNER. 1902 fr‘ir (1m "AR-

MER TEUFEL“

Ti’relfshoiozflediemwerksiai‘i Freihurg 46583
~

i

‘

w

A, SOucixL/ um! Miguei TorEs Erera a“?
V

Jam borfipiu‘ii Ven, Hleaos (““330”) '

> ‘

ZE1T~ECHO S. 3!

ANARCHO‘ORGANISIEHUNG S. 41
NEUB MEDIEN S. (i

"CONTAINMENT. . .

"
S. 0

BAKTERIOLDGISCHER KRIEG S. 12
.« THOHEAU S. 15

LIBERTKHE PKDAGOGEK S. 20

”.3 INTERVIEW MIT J. AGNOLI S. 24
,

KRITIK AN S.GESBLL S. 29
'

HOCHZIHSPOLITIK DER USA S. 36

‘PHDJEKTEMESSE? OFFENEH BRIEF S. 39
THEORIE G.LANDAUEHS S. 40

VERLAGE. AUFRUF 3_ 45
I
AUSBILDUNGSVERBOTE S. t";
NACHHUFE S. 49
1AA - GESCHICHTE S. 50

."DAS" IN SPANIEN. ILTEIL S. 51!
‘

ZEITSCHHIFTENSCHAU 5. 5'7
IGUERIN‘S "BRAUNE PEST“ S. 58

KNASTBUCHBESPRBCHUNG S. 59

§129az s'BLZiTTLE: RUSSELSHBIM s. an

KURZMELDUNGEN S. 61
KLEIHANZEIGEN

"hautnah" S. 5”

‘HEDAKTIONSSCHLUB: NIL”, 2/34:
1.4.04 1

Mi ’

w

.

i

Imipnurum Q
~ WV}

yHerausgcber: FLI — Forum ffir libflr~

tan: Informational].

V.i.S.d.P.: Horst Blame. Schleusenwag
‘10, 4700 Hamm: namentlich gezeichnem ‘

Beitrége slehcn unter der ileumInn-arki
Vlichkeit der Verfasser und gaben nicht

_
ISSN:0722-3938 .

;

die Mcinung der Herausgebfir under this
presserechllich Veranlwurllichen wiaderi
AUFLAGE: 1600 Exemplar—e: Satz: Tram“

dcm—Verlag: Druck: Druckcmperaiive
Karlsruhe: Erscheinungsweisc: vierwi-

jéhrlich: Anzeigenpreisa: 1/4 Stain}:i
80.—: 1/2 Seit31150.—: aine Spalte:100.-
Nachdruckc gegcn Quetlenangatm und

Belegexemplar ausdrficklich erwfinscht.

SF~Komoz F.Kamann:_
Klonr.574 63 — 703 Postschackaml Stutt—

gart; Hcdaktionsanschrin: Chem Wei-

bermarktstr. 3. 7010 Heutlingen; Te].

07121/370494.
.

Ubrigens: ffir alle. die sich éhnlich
intensiv fiber den Stand der Zeitschrift
Gedankcn machen wic wir: am 20.12.

halten wir immerhin 1175 Amnmmten.
unser Zia}: 3000 Auflaga rfickl allmmr

lich néher! H

**t*ir*tti*tiiiittitflflfifi*t*fiflifltt*fl

SPENDENIJSTH:

A.M.. Langenfcld 10.-: H.F.. Wei] 7.0.-

M.l|..llcidesheim 5.20: 11.3.. Heidelberg

‘

40.—: M.B..I.iihheckc 5.—: K.F.B.,Ciau$
. {ha} 5.-: 8.6.. Ispringen 12,—; “.13..

1 Ludwigsburg 10.—; P.H.. Bensheim 50-—

K.S.. Buriin 5.-; I.w.. Berlin 20.4:
E.K.. Eilnrf 40.- (die Sterne:
nmth): 6.0.. Heidelberg 150:

jederxeit wiilkummnn): U.K..
20.-: N.K.. Bremen 5.—; Willy: Posi—
karlml: Otto: Bileher fiber Hechlsradi—
kalismus. Staatsflmnrie. u.v.a.m. i

Diesc Spnndcnlisle fist nrfrculich “in”

gnwordnn. deshalh an alln hnrzlichfi”
Dank. Din Spender! heifer] uns 50m-
dcn Umfang der Zeitschrift zu hallfl"
und div. Qualitfit zu verhesscrn.

(him

nheim‘.

komrnun .

‘ tI:theiHum*t***tnttt«***aa*tt**i*"

3"

.

WWW“; i.» 'fi‘iiikw

mini, .



ZEIT-ECHO

EINE NEUE RUBRIK?

Vicrtcljahre lassen sich nicht

kommenliercn. schon gar nicht, wenn

jcdes cinzelnc genug Stuff bringl. Um

den Bcobachter pcr Herzschlag ins Jen-

seits zu befiirdcrn. Artikel fiir jeden
"Mist" lnhncn sich nicht. daffir isl.

uns dcr Platz im SF 7.11 schade: den

Mantel des Schwcigcns (larfiberzubrei—

ten. das héitlen SIE zu gerne
— und:

dazu betrifft's zu sehr.

Was blcibt sind polemische Schlag—
licmcr - und damit dfirften die Er-

eignisse ja auch mehr als genug "ge-
wfirdigl" scin. Bcvor wir loslegen.
grfiBcn wir dic befreundelen Zinzinia-

ncr in den Wfildern und Bergen bei

Marseillc. die ctwas ganz éhnliches

machen.

19M
Orwell or well?

Das isl keine Frage fiir

CDU-Wéhler. Sie sind flJr

well (gut).

Samstag. 31. Dezember 1983

im

SCHWABISCHEN TAGBLAT‘T

Wir crinncrn uns. daB vor kurzem

falschc Hillerlagehfichcr rechte Chef—

readaktcurc ins Brol setzmn und cine

sexistische. abcr lesbarc Wochenzeil—

schrifl zur chcnbogenpresse degra—
diertcn. DaB nichls auf Zufall beruht.

bewics dcr "Ncuc" — Peter SchoIl—La-

tour —

am 20.10.83. In "Dculscher

chil’el an dcr NATO" machl er den

Vorschlag. daB Europa untcr dcr Fiih—

“1an von Westdculschland verteidigt
warden solllc.

Wir wisscn. daB die Tfirkci 'demo-

kratische Wahlcn' abhielt und, dafi

sich ausléndischc Bcobachlcr vom re—

gulércn Ablauf fibcrzcngcn konnten,
-

nur: ins chemals linkc Falsa kam

nicmand rein.

Es dfirflc dafijcdnm einlcuchlcn.
.

uin Volk. (las invasierl wird. cm

llnnhl auf lmwaflnelun Widersland hat.
Der UN isl das auch ganz cinsichllg.
bei 2 Gcgunslimmcn: USA und GrnB—

hrilannicn. Die BRD liberlcgl noch.

Der konscquenlc Nichl—Arheiter ppz

halt die Aklinn gcgcn den Lilicrléren
Maurice Bishop ffir uinen Stalinist]—

schen l’utsch. tier sehncll vnn sailbel
zusammcngchrnulmn wéirc. Er frngt (110

USA. warum sin nichl ihre am Flng—

plalz spazicrungchendcn Slndunlen um

Photos gclmlcn hat. anslnu (lurcli S.a-
lnllilcnhildnr (lit: kulmnischcn Blllig—

akknrdarlmilnr zur US—Bmlrohnng hoch~

znslilisinrun. Ein Gospre’ich unit cinem

llcr Sludenlun hiilln die US—l.uflwaf{n

vielleichl sugar von der Existenz der

Psychi‘alrischen Klinik in St.George
unterrichtet. die bombadiert werden

muflle, weil...?

Die UNO—Abstimmungen zeigen auch
daB die BED—Riege die Neutralismus
Diskussion lz‘ingst in die Tat umsetzt.

Uber die genaue Zah] der Enthaltun—

gen legt sie vorsichtshalber am 1.Ap—
ril 54 Rechenschaft ab.

Wéhrend Kohl U. Go. bei der

néchslen [IS—Invasion vorher informiert
werden wullen. um die Grfinde recht—

zeitig schmackhaft zu machen, will

Franz-Jase! Strauss dies nur, damit

er seine Schmellerlingssammlung er—

génzen kann: er liebl solche "Expedi-
tionen" fiber alles. (Und ob ihr's

glaubl oder nicht: dieser Salz war

langc vor dem 25.12. formuliert. als

bekannt wurde. dafl besagter 'Herr'

seinen Weihnachlsurlaub auf Grenada

verbringt: hm. er wird dort ppz tref—

fen. dabei wollle der doch keine Deut—

.schen mehr sehen. H)

Verteidigungsminister Manfred

Wérner gehérl mit zu den beeindruck—
endsten Polilikern auf der Bonner

Bfihne. Er verffigt fiber Sachverstand
und weifi. was er will. 2.3. kein Ve-

torechL beim Einsatz von Nuklearwaffen

und die ERMUNTERUNG der USA zu ei—

nem mfiglichst frfihen Atomeinsatz im

Konfliktfall. '

Obwohl mann/frau ja weifl....
ffihrl THE DAY AFTER einem das Szen-

ario nach einem Atomschlag eindring-
lich genug vor Augen: besonders re—

alitalsnah. der Appell des US—Prési—

dcnten. der beweist. dafl auch danach

gerade die noch leben. gerade die

Aufrechterhaltung der "Ruhe und Or—

dnung" das oberste Gebot bleibl. Et—

was zum Nachdenken jedenfalls;
— ffir

die dfimmliche Arroganz der deutschen

Intellektuellen steht ZDF—Aspekte. das

da nichls anderes zu sagen wuflte als

"Ein schlechtgemachter Film bewirkl

selten etwas Gutes.“

Derweil spielen die New Yorker

"Nuclear War" - "Ein lustiges Karten—

spiel mil Holocaust". Man mufi nur

aufpassen. dafl man nach einem ge—

glfickten Momangriff die entsprechen—
den Menschenmillionen vom Spielgeg—
ner einfordert.

Aber Hauptsache die Kasse stimmt,
denkt sich die FDP urn Graf Lambs-

dorff und studiert die. und studiert

die...

und inzwischen kfimmert er sich noch

um die Umstrukturierung der Paneien—

finanzierung, um die Diétenerhfihung,
um den EG-Haushalt. um die Kfirzungen
der Arbeitslnsenhilfe um 2%. um...

Und der Siegerlénder Flick ver—

steht sichV auf den Umgang mit dem

Staat: l932 unter dem Druck der Welt—

wirtschaftskrise muflle er die Aktien—

47fl—Millionen-schwerenmehrheit seines

Slahllrusts (damals der 2.grfiflte der

Well) ans Reich verkaufen, das als

cinziger Kaufer die Mine] aufbringen
knnnte. Es darf darfib-er spekuliert
werden. wie er es schaffte. daB aus—

gercchnet die staatsfanatischen Nazi—

gréBen ihm 1937 die Gelsenkirchner

Bergwerks AG reprivalisierten.
Nun gut. "Offentlichkeit" war noch

sultan sie Slérke dieses demokratischen
Slaates, so blieben auch trntz der An—

fragc der GBUNEN die Lagerplétze ffir
'

Giftgas (bci Fischbach. eventuell: Ha—
nau, Pirmasens. Miesau be: Landstuhl.
Wailerbach bei Kaiserslautern. Vietn—
hcim...) weiterhin geheim.

Immcrhin war Dr.Feldmann
in dcrsclben Debaue so frei

(FOP)

uns zu

verraten. dafl "die Aufnahme der Pro-

dyktion binfirer C—Waffen in den USA

night heiflt, dafi diese Waffen auch

be} uns stationiert werden. Es gibt:
kernen @UTOMATISMUS zwischen einer
amerikamschen Produktionsentscheidung
und der MODEHNISIEEUNG der in der

Bundesrepublik lagernden chemischen
Waffen."

_
Ubrigens ist das mit der "UffenL-r

lichkeit'.‘ auch im Sozialismus a la

Frankrelch nicht so einfa'ch; so erfuhr
dle werte Gefolgschaft der Ex—Hesis—‘

tance—Kémpfer nicht. dafl diese sich
bel der UNO-Abstimmung ffir das Flecht

auf Widerstand bei Invasionen der‘
Stimme enthalten hatten.

.

Zum Schlufi kfinnen wir den Pal-i-

slinensern Arafats nur wfinschen. dafl '

s13 Juden wan-3n. denn dann dfirften
auch die Deutschen ffir sie protestie—
ren.

Bis zum nachslen Heft
und laflt euch nicht erschrecken

der rotschwarze

EHICH



2. FLl—Treffen

Am 16. bis 18. Dezember 1983 {and

das zweite FLI—Treffen in Emmerich

an dcr holiéndischen Grcnze slatt.

Es muBte auf diesen Termin verschoben

werden. (13 die berliner Gruppe zu

dem erst ins Auge gefassten Termin

das Treffen inhaltlich nicht vorbcrei—

ten konnle. Leider hat die Post die

Beffirderung der Einladung um ca. cine
Woche verziigert, sodafl sie erst nach

dem Treffen ankam. Die aus ailen 'I‘ei-
len der BED angereisten 25 Teilnehmer

nutzten die Gelegenheil zu einem Mei—

nungsaustausch fiber verschicdene The-

men.

Einen kfirzeren Zeitraum nahm die Dis-

kussion fiber die Analyse und Bewer-

Lung der Sowjelunion ein. Vor allem

ging es um die umstriuencn Thesen

von Castoriadis. der in den Ietzten

Ausgaben des Schwarzen Fadens fifters

zitiert und erwéhnt warden isl. Die

Anwesenden waren der Meinung. dafl

unsere Analyse der Sowjetunion noch

bedeutend genauer gefaflt werden muB

und man kam fiberein, hierffir einen

Arbeitskreis und eine Kontaktstelle

einzurichten, sowie wichtige Artikcl
im FLI—Rundbrief zu verschicken.

Intensiver diskutierl wurde unset Ver-

hfiltnis zu den Iinken Nationalrevolu-

tionz’iren. Neben der grundsétzlichcn
kritischen Hinterfragung ihres Natio-

nalismusverstfindnisses wurde von meh-

reren Seminarteilnehmern hervorgcho—
ben. dafi die linken Nationalrevoluti-
onfire fast durchweg sensibler und

konsequenter als viele Anarchos oder

undogmatische Sozialisten Position ffir

das Selbstbestimmungsrecht von Min-

derheiten bezogen haben. Die Bezug-

Nationairevolulionére auf

um Gemeinsamkei—

der

Proudhon und Sorel.
ten mit den Anarchisten zu signalisie—

nahme

ren. wurde mit gemischten Gemhlen

aufgenommen. da diese beiden Theore—

tiker in der anarchislischen Bewegung
nicht unumstritten sind. Entgegen den

teilweise unsachlichen und demagogi-
schen Vurwfirfen gegen den Schwarzen

Faden von einigen autonomen Zeit—

schriften wurde eine inhallliche Aus-

einandersclzung mit den Nationalrevo-

lutionéren im Schwarzen Faden als

sinnvoll und nfitzlich angesehen.
Ausffihrlich besprochen wurde ein von

den berliner Genossen vorgelegtes Pa-

pier "Verfall und Auflésung der Ar—

beit" (aus:"Anschl§ge"). Es gem da-

von aus, dafl Automation und Compu—
tertechnologie bald ganze Produktions-

bereiche auflfisen und es zu einer Ar-

beitslosigkeit nie dagewesenen Ausma-

Bcs kommen wird. Die aus dem Produk—

tionsprozefl herausgedréngten werden

als das ncue Subjekt der zukiinftigen
Auseinanderselzungen gesehen. indem
sic sich auf subversive Weiss (Ier neu-

cntstandenen Méglichkeilen bcdienen
und nichl mehr einer lraditinnellen
Arbeit nachgehen. Bis zuletzt war die

Frage nach den Méglichkeiten und Ge—

fahren cines solchen Denkansatzes um—

striltcn. Auch die HnHe dcr Technik
und Automation in einer sich befrcien—
den Gesellschafl wurde von den Teil-

nehmcrn unlerschiedlich beurteilt. Die

mehr am Uknanarchismus inleressiertcn
sahcn in niner fibersleigcrlcn Techni-

sicrung dcr Produklion Gefahren des

Machtmiflbrauchs und cine UHlemutbam

Einengung dcr krealiven Bcléligungs-
miiglichkcilen bei der Arbeil. Him:

Sclbslvcrwaltungsgesellschaft wfirdc
ihrcr Mcinung nach durch das fiber-

mfifligc Gewicht dcr Technik char in

Frags gestellt. als dadurch ersl mag-

IH \IHum

lich gemachl. Diese letztere Mfiglich-
keit wurde von anderen Seminarteil-
nehmern bevorzugt. Die Umorientier-

ung geselmchafuicher Wertvorstellun-
gen

— hin zu dem Eucht auf Fauiheil.
hin zu vallig neuen Entranungsmfig;
Iichkeiten der Beziehungen tier Nicht—
arbeilenden -

sehen sie als mfiglichc
Folge der sich anbahnenden Kampuwr-
isierung. Anders Seminarteiinehmer
erwarlen unler diesen Bedingunge‘n
jedenfalls nichl das neua goldene Zeit—
alter der Anarchie. wenn $16 an die
ins Gerede gehrachten 20 his 30 Milli-
onen Arbeitslusen denken. die dann
als lastige Bittsteller sich hei den
Sozialz’imlern anstellen kfinnen.

‘

Die Emmericher Anarcho-Gruppe hat
am letzten Tag noch einen ausffihrli-
Chen Film fiber die niederla‘indischc
Aklionsgruppe "Unkraut" gezeigt und
als gastgebende Gruppe kfimmarte sic
sich verantwortungsvoll um die organi-
salorischen Probleme.
Das néchste Trefien wird van der Ber-
liner Gruppe ausgerichtet und findel
vom 4. bis 6. Mai 1934 in Latter (zwi—
schen Braunschweig und Gfiuingen)
stall. Bis zum 30. Januar 1984 eollen

B‘eitrége. interessante Artikel usw.

ffir einen ersten Hundbrief nach Ber-
lin geschickt warden. An den FLI—Bei-

[rag von 20 DM ffir das Jahr 1954 Sfli
an dieser Stene noch einmal erinnth

* Hundbrief und Anmeldung ffir das
nfichste FLI—Trcffen: Antiquarian. Ora-

nienstrafle 39. 1 Beriin 36.
*

Sowjelunion—Arbeilsgruppe und

taklstene: UlIi Mamat. Keplerstr.
6000 Frankfurt/Main

‘

* FLI—Konto: Volkehank Hautlingen.
H. Blume. W.Haug usw.. Konlanummar:
NO 649 000 (BLZ 640 901 01))

Kon-

7a‘.

von Horst Bl ume

/l



2.FL/-Treffen

Anarchist/sane Federation SLUbayern

Anarchist/sane Federation SUdbayem

Freilag, den 2.12.1983 fand

(lie Grfindungsversammlung
"Anarchislisehe Federalinn

stall. Dies war (ler zwcile

lmndesrepublikanischen
anarchislisehc "Organi—

(lie 1979 gcgriin—

Am

in Mi‘mchen

{fir cine

Siidbayern“
Anlauf. im

Miinchen eine

salinn" 7.u grfimlen;
(lele "Anarchislisehe Liga Miinehen"

war nz'imlich naeh wenigen Jahren

buchslfiblich "im Sande" verlaufcn.

Mil fiber 150 Anwcsendcn aus ganz

Sfidlmycrn (iberlraf die Grflndungsver—

sammlung dann alle Erwarlungen.
aber

auch (lie Ffiliigkeilen der Initialorcn,

was némlich (lann slallfand. war das

"Organisierlc Chaos". Die Vorslellungen
waren nz'imlich sehr unlerschiedlieh:
einige wolllen mil grundsélzlichcn in—
halllichcn Diskussionen anfangcn. wie
fiber (Ias leidige Thema "Gewallfrei—

heil" usw.. andere sahen den Schwer—
pnnkl in tier Grfindung eines Vereins

"Arheit in Frcihcil c.v.". dcr_ durch

gezielle Farderung von Selbslhllfepro—

jekten arbeilslose Jngcndliehe unler—

slfilzen sollle. wieder andere sahcn

Aklinnen im Vnrdergrund. was ange—

sichls (lcr gcgenwéirlig iinflcrsl lebens—

geffihrlichen Pelilik verslfindlieh isl.

Anwcsend waren mil Anguslur Souchy

(91) und mil dem elwas wenlger be—

kannlen llzms Pepper (73) anch 2 "All-

Anarehislcn. die von den konlroversen
und lnilweise unsolidarisehcn llcdebm—

erigen siehllieh bclroffcn waren. Dag

l’rnhlem wa r wohl . (las anseheinend
jnder. der den Grfindungsaufruf. in

(lie llz'mde liekommen halle. mil seiner

persfinlichen Vorslellung von Anarchis-

mus gekommen war. die er dann soferl

verteidigen wolllc.

50 war as kein Wunder. dafl der ganze

Konsens des Abends die Verlagung urn

einc Woche war.

Am darauffolgenden Freilag war

Slimmung und Almosphére dann wesent—

lich besser. was zum Teil daran lag.
daB nur noch elwa die Hélfle der An—

wesenden der Vorwoche da waren. was

wohl jenen Teil ausmachle. der ernsl—

haft cine Organisalionsform finden

wollle; zum Teil war auch jedem klar,

(1313 (35 so wie beim Ielzlen Mal auf

keinen Fall weilergehen konnle.

Nach einigen Diskussionen einigte man

sich in die Aufleilung in Arbeilsgrup—
pen: as war wohl Konsens. daB sich

das Plenum nur noch ca. jeden Monal

lreffen sollle. ansonslen die Aklivilé—

ten in kleinen Gruppen ablaufen 8011—

ten . ein Teil der Leule war sowieso

schon in "gewallfreicn" Oder "aulo—
‘

nomen" Gruppen organisierl.
Eine Gruppe will sich

gabe einer Zeilung ffir die Faderalion

kfimmern. cine andere will lheorelische

Fragen crfirlern. andere wollen sich

um die freie Arbeitsgenossensehafl
"Arbeil in Frciheil e.V." kfimmern.

Die FAU (Freic Arbeiler Union/Anarehe-

um die Heraus—-

nicht das leidige Problem Riume/auto—
names Zentrum ware. das ZOFF (Zent—
rum organisierter Freaks ii Fantasten)
mufi auf staatlichen Druck zumachen

und neue Héume sind noch nichl in
Aussichl — und Hausbeselzer halten
in Miinchen nech nie lénger als 24
Slunden durchgehallen...

Jedenfalls will sich eine Arbeilsgruppe
um den bereich "Autonemes Zenlrum"
kfimmern. Sonsl schwirren noeh Ideen
hcrum wie eine Wahlboykoltkampagne.
Allernaliven zum slaatlichen Geld. eine
"Schweinedemo zum Jahr der SchWeine
1984" sowie Demonstrationen und Aklio—
nen zum Jahreslag der Niederschlagung
der Mfinehner Raterepublik [2.Mai 1984
= 65 Jahre).
Das alles lfifit auf einen heiBen Winter
und cinen noeh heiBeren Frfihling ffir
den "Freislaal" hoffen.

Christian Luppatsch

Syndikalislen) hat jelzt genug Leule

{fir cine Orlsgruppe Mfinchen zusam—
"

men nnd will sich ebenfalls regel~
mfifiig lreffen. auBerdem hal sich

aulonome Heehsehulgruppe gebildel.
Alles sehr erfreulich. wenn

cine

nur

l

i

l



Kabeh—

fern—

sehen

von Franz-Joseph Mam

Wie ich bereits am Ende meines letzlen

Artikels in SF — Nr.1l]: 1/83 kurz an-

riB, wurde das Herzstfick der neuen

Informations— und Kommunikationstech—

nologien. der Computer zuerst zu mili—

tfirischen Zwecken eingesetzt. Zuerst

geschah dies wéhrend des 2.Wellkrie-

ges. Die Nazis benulzlen den Computer
1941 zur Verbesserung der Flugeigen—
schaften von Kampfflugzeugen und zur

besseren Sleuerung ferngelenkler flie—

gender Bomber ab 1939.

Die Briten setzten Computer ein um

das Geheimnis der deutschen Nachrich—
{encodes zu entschlfisseln. In den USA

wurden Computer ab 1943 zur Aufslel-

lung ballistischer Tabellen (Berech—

nung der Flugbahn] gebraucht. genau~
so wie zum zielsicheren Einsatz neuer

Waffensysteme.

"Die entwickelten Rechnersysteme
wurden ausschlieBIich militarisch ver—

wandt. Sie wurden beispielsweise fur

Zwecke der Kriegsffihrung, der balli—

stischen Bahnberechnung von Geschos—

sen. der Feuerleitkontrolle ffir die

Flugabwehr. der nautischen Langenbe—
stimmung ffir die Mafinahmen zur U—

Boot—Abwehr und nach Kriegsende ffir

den Bau der Wasserstoffbombe einge~
selzt. Ffir die oben genannten Anwen—

dungen muBten komplexe Berechnungen
durchgeffihrt werden, wobei zum gros-
sen Teil ersl durch den Computerein—
satz die daffir erforderliche Rechner—

kapazitz’it zur Verffigung stand." (1)

Was hat dies jetzt mil "Kabelfern—

sehen" zu tun?

Zur Wiederholung: die Bezeichnung
"Kabelfernsehen", wie sie von Politi—

kern gern gebraucht wird. is! unzu—

lfinglich. Im Allgemeinen wird daher

cler Begriff “Neue (Computer-) Median"

oder noch spezieller "Neue Informa—

tions-und Kommunikationstechniken"

gebraucht. Unter diesem Tilel is! auch

der Zwischenbericht der gleichnamigen
Enquete—Kommission des Deutschen Bun—

destages erschienen. Hierin wird einer

der vielen "VORZUGE" der neuen Glas—

fasertechnologie wie folgt beschrieben:

"Glasfasern sind hervorragende
eleklrische Isolatoren. die immun sind

gegen elektrische und hochfrequente
Stérungen. Es gibt keine Probleme mil

Erdrfickleitungen oder elektroma nati—

schen Impulsen." (Unterstr.v.A.i (2)

an IIIMM! l|

DEFINITION

tic pulsation):
Der EMF ist dcr unhcimliche.

serstnffhombcn-Explosiunen ausgelfiste
Superblitz. der mil. einem Einzigen
einzigen Schlag die gauze. fiber Halb—
Ieiter gestcucrtc Elektronik (Anm.:
Halbleitur sind dcr Hauptbcstandteil
dcr noucn I+K chhnik: cin Halblei—

[or bringt auf Kristallplfitlchen von

wenigcn Quadratmillimctcrn viola tau—

send sogcnanntc Transisturfunktionen

unler.) stillcgt. Kcino [.ichtleitung,
kcinc Nachrichtcnvcrbindung geht dann

EMP (cleklromagne—

bei Was‘

mehr. kcinc Rakclc kann rnchr gestar—
tot—geslcucrl warden. Flugzcugc Helen

vom Himmcl, allc Bcfchlszentralcn wéi—

rcn ausgcschalml. (3]

Dies isl jcdoch nur ein Grund ffir

cine Glasfascrvcrkabelung. Genauso

wichtig in nichl Atombomben—Zeilen

ist die Zusammenlcgung von ziviIen

und militérischcn Fernmeldeeinrichtun—

gen. Gab (und gibt) es bisher noch

3 verschiedene. leilweise miteinander

verknfipne Telefonnetze (normales Tele—

fonnetz. intornes Nelz der Bundesbahn.

An naanolnen Ilchtlaitenden Gtasfasern héngt die Nachricmentechnik der Zu-

inlernes Nelz der Bundaswehr).sn wird
es in Zukunfl nur noch ein GLASFA-

SEHMETZ geben. Dies Ii'iuft dann unI.cr
dem Namen "Breitbandig integrierpcs
Glasfaser—Fernmelde—Urtsnetz (BIGFUN)"
Uber dieses Kabul Iaufen dann sowoh]

Telefon. th. Fernsahen. Hundfunk so-

wie die anderen Dienste (1m Bunnies-

post. wie Fernschreibsr, Femkopiurcr
etc., was heule mach fiber das Tele—

fonnetz laufl. Freudig vermmldet de‘nn
auch die o.g. Kammissian noch eincn

weileren Vorzug:
"Etekuische und/oder magnetischc

Ankuppelungen zum ancke eines unar-

I'auhten Ahhfimns sind unmfiglich.—TflTd
AJ" [ngfll

thlverstanden: die UNERLAUBTE
Abhfirung ist unmfiglich -

van der er-
laubten Abhfirung schweigt die [Commis-
sion in ihrem Barium. Jednch selfist
wenn die Abhfirung tier Leilung unm5g~
lich ware, so laufan alla (nests: Kam—

munikationen immer fiber den Computer
-— und da sitzen MilitfirlPuIizei/Verfas-
sungsschutz allemal drin. Dies allcs
hat die NATO so 38hr begeistert. dafi
die GIasIasgry begung als Fords—

kunft. Des Foto zelgt sine durgh ein Nadaléhr gemhne Iicmdurchflossena Glas—
faser. Dautnch zu arkannen smd der Punk: des Lichtaustrms und der “Licht-
fleck". F010: SEL



‘ Nukleare‘kp‘losion

,

‘ Strahlungskegel‘rw—w»

NEMP‘
'

{Nukteare Elektrm~
Magnetische Pulse}

Quclle: J. Gut u.a.

Hrhvnmtisrlw Durwtrflungj
1

dm' ‘5‘

iwi riiwr MILL! ‘

‘_Hfintgenstrahlung
it‘Gammastrahtung)

‘ Guetlgebiet

//{Elektronen spiralen um

’" die,Erdmagnettetd-Linien}

\

niEZEIT/Ede

EMP

WIP-Erzuugung
-*t~xpimiun

in W“ liilnmeter 11611.13
"Mit der Auswertung der 'Erkenntnissc d5

Johnston-Tests tieBen sich die Amerikaner Zeit. :

Es schien kein Grund zur Eile vorhanden, dean

der militfifische Femmeldeverkehr war ksum be~
‘

eintrichtigt warden. Die damalige Generation

van Gerfiten arbeitete ausnahmslos mil Etektm-

nenrbhnen und die sind — wie man mittlenveile

waif}. — bis zu 10 Mittionen ma] widemtandsfithi-
'

get gegen EM? 315 die jfingste Enungenschafl der
‘

Hatbleiter-Generation - die Winning-ten inte-

grierten Schultkteisc (chiprrModei-ne Milo-opto—
zessoren arbeiten mil cine: Betriebsspannung

'

von nur einem zehntel Volt; cine Beaufschiagung V

mit einem Volt setzt sic antler Betrieb. bei 100

Volt schmelzen die hauchdttnnen Halbleiterptin- 1

Chen nach Auskunft von Expenen, regelrecht in

sich zusammen. Ein EMP-Schlag brick“: within

industrial]: Produku’onspmzesse ebenso zum

Stillstand. wie die Erstcllung von Sleuerbeschei-
'

den, rechnergesteuerte Ampelanlagen in BaJ-
‘

lungsgebieten wiirden tahmgelegt Lind damil der :

Straflenverkehr, modern: Eisenbahxmeflwerke 5

fieten ebenso aus wie elektrom'sche Telefonver-
’

mitttung und Post, Untemehmen Oder Mititir. 1

Stereoantagen und Femseher verwandetn sic}: in
:

V '
M In t'

L

r

‘ ‘

.,

kann det EMT-Wen cine Million Volt erreichen; .

die Schutzschalter im europfiischen Ver’mmdnetz -

warden bei einer Ubersclueitung der Normal—

sparmung um 1000 Volt ”minim“ — in Europa

ginger) die Lichter ans! j
Obwohl sic setbst hen-its 1971 etwa 250 Mfl- ‘

lionen Dollar fitr EMF-Tests ausgaben, inter-micr-

tcn die USA ihre NAT‘GVerbflndeteu. aus unero _

findlichen Gritnden. em 1977 fiber EM? and die

verheerenden Schlége, die den: Lebensnerv der
.. L A

T
. - .. .

lm‘m n

'

..

drohen. Sie verbanden die Unten'ichtung mil dei-

Prisemau'on tines ganzen [Catalogs van Ford:-

rungen. die unter der Rubrik "VBrbessenmgen
des Femmeldewesens“ and: in das 1978 vex-ab-

schiedete ,.l.angiristige-Veneidigungspm-
-

“

der Allianz Eingang gefunden hat. Bisv

he: sight die NATO—Planting allzrdings nu: cineni
einzigen EIle’gehéneten Fenneldesmng "Von,

Bayem zur Ostsee“ var; so weit wie maglich'
verlauft er wattich da; Rheins.

Die Forderungen der Amis tieflen prompt
Streit um den .xechten“ Weg zum EMP-Schuu

aufkommen. Um wichtige Anlagen mi! chum

schittzenden .Iamday'schen Kfifig“ summ-

ten, plfidierten die Amerikaner far 119.: Einziebm

van Stahlgerippen. Die Deutschen semen dammit,

einzelne Rfiumc mi: Kupteriotie auszuschlagcn.
Gemacht wird - typischer NATO-Knmpromifi -'

beides. Die Kosten defin- sind enorm.

tmann

Superblitz aus dem Wellraum: Beiueine
Atmospha‘re trim (im "Ouellgeblet ). sc"
erzeugte Elektronenstrom. der NEMP, lahmt

rung 1978 untcr dcr Rubrik "Verbes-

Serungen dcs Fcrnmeldcwcscns" in das

"l'angfl'iStigc Vcrtcidigungsprogramm"
nufgcnommcn wurdc. WEI-3]

'l.u allcm. was bisher 805331 wurde

kommt noch ein wcitcrcr. ebcnfatls
winhtigcr Aspckt: die Glasfascr LSL
cine Lichtlcitung. (LII. ns flicflcn k8"

nn Strfimc. snndcrn Lichtwcllcn dUTCh

(linsc I.nitung. Dies bcdcutct abcr. daB

zucrst die Information “mgcwandc”
warden muB in Zahlcncndc. DiCSCS

Vurfahrnn nunnt man DIGITALISIERUNG-
Im Endnffnkt bmlclltct dies: atlc InfOT”

matinnun laufcn fiber (ins glcichc thz.50-”R?” 0b Furnsehnn ndnr Tclcfnn

{urn mun dann hnim Furnschcn Oder

Hadinhfircn nmschaltnt. ist (tics cine
Diunsttuistung (lur Bunduspnst

— w1rd

czhunfalls gnspnichnrt: snmit kann man

immur nnchprfifcn, was jndcr Einznlnn

wnnn gusnhnn ()dnr gchfirt hat). Dins
buriuutct (tint: unbogrnnztu Mfiglichkfllt
dur Datunspuichcrung. Sctzt man (has

mm in Bczichung 7.u (inn bctricblichcn
die or-I’crsunal i nforma lion ssystcmcn .

die elektrischen Nervenstréinge der Zivilisation

schnell. zuverléssig
arbcitct. so heiBL

fassen. wie gut.

jemand im Betrieb

das, dafi ein jeder. der an das BIG-

FON-Netz angeschlosscn ist. Tag und

Nacht sclber Datcn zu seiner eigenen
Uberwéchung liefert —

verglichen damit

ist Georg OrweHs 1984 fast nur noch

harmlos zu nennen. Die Anzeichcn da-

ffir sind bercits jctzt in dcr Unterhal—

tungselektronik zu erkennen: im Mo—

ment léuft cinc Riescnpropaganda ffir

die Digitalisierung. dic eine wcscnt--

Iichc Stcigcrung der Klang
- und Bild-

qualitét darstellt abcr auch cine

wcscntlichc Voraussctzung ffir Digita]i_
sicrung bcdeutet.

UBERWACHUNG RUND UM DIE U'HR

UND AUSWERTUNG DER BEOBACH-
TUNGEN!

R

rAtomeprosion entsteht Réntgenstrahlung. Wo sie auf die

hlégt sie aus den Luftmolekfilen Elektronen heraus. Der so

Quellenverzeichnis:

(1) Was der Computer aufier rechnen
noch kann: Informatik zwischen Krieg
und Krieg: (Hg. Friedensinitiative arri
FB 20 der TU Berlin: Informatiker ffir
Frieden — Infurmatik ffir Krieg

‘

(2] Zwischenbericht der Enquete—Kom:
mission "Neue Informations— und Komn

munikationstechniken". Bundesdruckt

:ache
9/2442 vom 28.3.1983. Sachgebier

(3) Verkabelung — ffir den Krieg; in;
Wochenzeitung "Die Grfinen". vorn 7.5.:

1983: Bezugsadresse: "Die Grfinen".'
PF 202422. 8000 Mfinchen—Z: (auf diei
sen Artikel gehen viele Informationen

zurfick)
'

Anm.:

Die Bfirgerinitiative "Stop Kabelfern—

sehen" ist an der Zusammenarbeit mit

anderen Gruppen und/oder Einzelper-

sonen. die ebenfalls an diesem Oder

damit verwandten Themen. arbeiten.

interessiert. Wir treffen uns jeden

Montag im Turmzimmer der Heilig—Kreuz

Gemeinde. KreuzstrJEcke Liebigstr.
in Dortmund. Wer mich anrufen/schrei—

ban will: Franz—Josef Marx, Heinrich”

4600 Dortmund; Tel. 0231/str.37,

160232.



von Friederike Kamann

Noch rechtzeitig zum Ende des Jahres

verkfindet die Wende-Regierung am

30.12.1983 ihren schutzbefohlenen Bfir-

gem die neue Qualitét ihrer militari-

schen Sicherheit: die ersten Pershing
II in Mutlangen. bald auch Waldheide/

Heilbronn. Frankfurt-Hansen. Neu-Ulm

und Neckarsulm sind einsatzbereit.

Die umsorgten Bfirger warden diese

staatliche Sicherheitsgarantie gegen

die 55 20 zu schitzen wissen. erleben

sic ”in den deutschen Kinos doch

gleichzeitig die Anziehungskraft ameri—

kanischer Minuteman 111 Raketenstfitz—

punkte auf sowjetische SS 18 und

SS 19 und die filmisch kaum noch

nachvollziehbare Realitét des "Day
After".

Der "HeiBe Herbst". der lau blieb mit

all seinen phantasie- und liebevollen

Symbolaklionen. mit seinen Menschen-

ketten und Prominenlenblockaden. sei-

nen Massendemonstrationcn und Petitio—

nen. seinen Diskussionen und juristi-
schen Einwfirfen ~ machtc nur in den

hitzigen Redeschlachten im Bonner Par—

lament seinem Namen Bhre. wéhrend

der aufgebrachte Protest "dcr StraBe"

drauBen im eisigen Wasserwerferregen
erstarrte.

Die Genfer INF-Verhandlungen wurden

nach dem erwarlelen Votum aus Bonn

wie geplanl abgebrochen. und die Mi—

litérstrategen in West und Ost mauern

sich erleichtert in die Stellungen ihres

Kalten Krieges ein: dessen Kalle v01

allem die Friedensbewegung hier wie

drfiben spfiren wird — wéhrend er

selbst. mil allméhlichem Vollzug der

westlichen Aufrflstung immcr geféhrli—
Cher an die Schwelle zum HeiBen Krieg

gerét.
Eine - nicht nur aus deutscher son-

dern gesamt-westeuropéischer Sicht

nach 1945 bisher einmalig massenhafte

Protestbewegung hat es nicht ver—

mocht. die zu verhindern: Denn die

Pdlitiker und Militérs. die mil dem

in diesem AusmaB noch nichl dagewe-
senen Protest in ihren Entscheidungen
beeinfluBt warden sollten. zeigten der

Volksbewegung mit einer ebenfalls

kaum dagewesenen Arroganz die kalte

Schulter. Nach allen Regeln der Demo-

kratie sitzen sic. in England wie Ita-

lien und Deulschland fiir mchrcre

Jahre fest im Sattel der Hegierungs—
mach‘t.

Es blesteht die Gefahr. dafi sich Ohn—

macht breit macht. Resignation. Und

das nicht nur. weil dumme Fehler ge-

macht wurden. als sich die Bewegung
auf die innere Logik des NATO-Doppel-—
beschlusses einlicfi und vor allem auf

die Raketen und die nicht stattlfinden-

den "Bewegungen" bei den Regierenden
in London, Bonn. Genf. Rom. Washing—
ton und Moskau starrte. Man appelier-
16 in Krefeld 11nd sonstwo und fiberlieB

die Initiative brav demokratisch den

Maclmttrégern.
Aber so einfach. daft man mun nur

auf eine neue Taktik umspringen mfiB-

te, *ist es ebcn nicht. Denn die Ohn-

macht ist nicht nur ein Geffihl: Sie

ist real.

Wir besitzen kcine Macht der

die Atomméchtc dazu zu zwingen. ihre

Vernichtungsarsenale zu verschrolten.

Wenn nicht einmal das Volum mm 108

[.findern in der UNO—Vollversammlung
vom 15.12.33 (vg1.FR vf16.12.aal die

USA und andcre wcstliche Atnmméchte

veranlasscn konnle, sich auf den Wag

Welt.

des beiderseitigen Einfrierens von

Momwaffen zu begehcn. wenn sich die

USA und 19 weitere Staatcn (daruntcr

nicht ! die UdSSH) gegen 95 Lander

stellcn. die einen Alumkrieg verurlei—

len. wenn es den USA kcinc Probleme

bereilct. sich als cinzi cs Land in

der UNO gegcn cine Resofilion gegen

den lliistungswcttlauf im Wcltall aus—

zusprcchen. wenn die Ammméclnte Chi-

na. Frankreich. GroBbritannien und

USA gegen 117 andere Staatcn (darun-

tar (lie UdSSR) slimmcn. die ffir cinen

Alomtcststop cintmlcn. - dann wird

deutlich. daB unserc Olinmachl nichl

mil einigen aufmunternden Kraflsprfi—
chen Oder mil

zufegcn ist.

mil i tanlem Geha'hc wcg—

"The. Day After"

Das Enlsctzen nimmt zu. 15181 man die

Realitéit dcs Alnmkricgs an sich heran
- und sci cs auch nur im Film “The

Day After". Auch wenn ich mich mit

der Mfiglichknit cines Atomkrieges
schon nfl befaBl hahc. verselzm mich

die Tatsachc in Panik. daB wir - die

w :

Bevfilkerung
—

Vniemals irdendwelchen

Einflufl auf den Einsatz von Atomwaf—
fen haben warden sondetn ihnen 31013

unvorbcrcitet. “aus miterem Himmcl"

ausgesetzt sein warden. Eei alter mag-
lichen Kritik an Clem Film kam dieses

doch deullich heraus: (1313 as nicht

elwa 2181 (161' Atomkrieg ffihrenden

Staalen ist. das Uberleben der Men»

schcn zu sichcrn (dann dfirfte schon

allcin die Mfiglichkeit nines Atomkrie-

gcs nicht erwogen warden). sondarn

ihr ei enes: den flunktioniemnden Ein-

satz 1hrer Waffen und die Uberlebena‘“

ffihigkeit ihrer Kommandozentralen und

ihres politischen Systems.
wahmnd as far den staat ausschlag~
gebend ist. unter allen Umstfinden sei-

ne Haketen nach abzufeuern. beiror‘

der Angrifl’ des Gegners zum Ziel

kommt. is! as fair uns
- auf der

Schwébischen Alb. in Frankfurt. Neu-

Ulm oder sonstwo - agal. a!) uns ein

Erst- oder Zweitschlag trilft Oder des—

sen Fall—Out.

Stationierte Rakolen mfissen unter allen

Umstéinden einsetzbar 50in: aher rich'

ten snch die Uberlegungen der Militér

techniker darauf. ihre Militfitbasen

unverwundbar zu machen - nicht (1&5

Land und die darin lebende Bevfilke'

rung.
So sctzte sich im amerikanischen Senat

bei dcr Frage der MX—Statiunierung
letztendlich auch die kostengfinsligste
Variante durch: statt einer Stationicr

rung im “dense ack" (6.11. engen
Bandeln untcrlrdischet. verbundenan

Silos. die von sowjetischen Langstrek‘
kenraketen nur fiber nine einzige Ein—

flugschneise angeflognn warden kfinn“

ten. dann obmhalb detoniamn und

sich dabei gegenseitig 1m "Brudermord"

/"fractricide" zerstfimn wi‘irden. der

slarke Fall Out auf ein nnges Gebiet

hegrcnzt bliebd und der grfiflm Tail

der MX unverletzt nach zum Gegen“
schlag aufsteignn kénntn) - entschind
man sich ffir din Stationierung in den

vorher spezialgnnfirtaten Minuteman!”

Silos. obwohl doch gerade deren an‘

gebliclms "Fanstnr der Verwumlbarkcit"
durch die MX -

Enlwicklung geschlnv
sen warden sollle‘. Bel ciner angnnom'
mcnen Zielungcnauigkait def SS 18 11nd
SS 19 von zwischen 300 und 560 m is!



die Chance fur ein Aufsteigen der MX

auch nach cinem sowjetischen Erst-

schlag; noch groB genug
- "The Day

After" zeigl, wie cs um das Uberlehen

der drumhcrumwohncnden Bevélkerung

steht.

Scharfcr als in solchen atomaren Plan-

spiclen tritt die Eigendynamik des

Staatcs gcgcnfibcr dem Volk nur selten

hervor.

Amerik as letztcs Gefecht

Um nicht bei solehom Beschreihcn und

(laraus resulticremlem Erschrocken ste—

henzuhlciben. ist es wichtig. sich

ni'iher mit dcr Geschiohte der US—ameri~

kanischcn Krio;sffihrungsstrategie und

ihrun aufion- und wirtschaftspoliti—
schcn Ziclsetzungcn zu beschéftigen.
Nur so wird man sinnvolle Ansatzpunk—
tc ffir cine Anti-Kriogshewcgung finden

kfinnen. Einen wichtigen Beitrag dazu

liefnrt Jargon Bruhn in seinem Ende

1883 ermicnenen Buch "Schlachtfeld

Europa oder Amerikas lctztcs GeicCht".

mner Studio zu "Gewalt und W1rt-‘

schaftsimperialismus in dcr US—AuBen-

politik seit 18110". Bruhn. heute

SPIEGIZL Mitarhciter. hat in Kalifor-

nien studiert, war 1956 Course Develo—

per bcim Defense Department in Mon-

terey. 1968 Lehrboauftragter an der

Universitat in Santa Cruz und 1970

Assistant Professor am Montcrey Insti—

tute of International Studies. Er konn-

LC seine Untersuchungon also quasi
"vor Ort" vornchmen und sich auf eine

Ffille authcnlischer Unterlagen stfitzen.

ICh mochtc diescs Buch, das im Ver-

l_an J.ll.W.Dietz Nachf. crschienen 1—er

mit 12.80 DM for jcden crschwinglich
iSl. alien Losern ernpfehlen, weil es

sowohl cinen chrhliok fiber die wich-

tigston Stationen der US-AuBenpolitik
der lctztcn 150 Jahre bietet, sowie die

alomarc Aufrfistung dcs NATO-Doppel—

besohlusses in diesem llahmcn betrach—

tot.

Die Stationen sind:

1) "Manifest Destiny". d.h. die von

Gott gegebcnc Bcruiung der Vereinigten
Staaten, welche sich im wirtschaftli-

Chen Erfolg erwcist (puritanisch—pro-
testantische Wirtschaflsreligion). ihrem

politischen nnd wirtschaftlichen System
—

notfalls auch mit Gewalt und Krieg
-

zum'ichst in Nonlamerika. dann Mit-

lCl- und Sfidamcrika und Schliefllich

dcr ganzen Welt zum Sieg zu verhel~
fen: erste Opfer waren somit die nord-

amerikanischen Indianer. weitere die

"Latinos“ in Mittel— und Sfidamerika.

Fiir dieses Gebiet entwickelte man die

2) "Big Stick"—Diplomatie. die sich

in den heutigen "Rapid Deployment
Forces" (Schnellen Eingreiftruppen)
der Marines etwa auf Grenada fort-

setzt. “Sprecht sanft. tragt immer

einen groBen Knfippel bei Euch. und

ihr werdet es weit bringen“, empfahl

Teddy Roosevelt 1903 den amerikani-

schen Investoren: sein AuBenminister

prazisierte, daB eine militarische In-

tervention dcr Vereinigten Staaten

fiberall in Mittelamerika "dann ge~

rcchtfortigt ist. wenn das in dicsen

Landern investierte amerikanische Ka-

pital bedroht ist."

Eine Intervention 1909 in Nicaragua
mutet wie das Drehbuch ffir die Grena-

da Intervention an. Als der nicara-

guanische Présidenl Zelaya cin US-

Darlehen fiber 15 Mio Dollar und die

damit verknfipflen wirtschaftspoliti—
schen Bedingungen ablehnte. die Elisa—

ragua in totale Abhangigkeit von den

USA gebracht hatten. lieB Washington
einen Aufstand gegen Zelaya organi-
sieren. Die USA entsandten "zur Auf—

rechterhallung der Ordnung" cinen

Kreuzer an die Ki'iste Nicaraguas und

schickten unter dem Vorwand. "Gut

und Leben der amerikanischen Staats-

angehorigen zu schfitzen" ihre Marines

an Land. (vgl. Bruhns, S. 24)

Zerstorung
Revel ution . wobei

Nachste Station war die

der Mexikanischen

sich ein General John Pershing. ge-

nannt "Black Jack Pershing". Herfich-

tigter "Indian Fighter" und spaterer
Befehlshaber des US—Expeditionskorps
in Frankreich. das den 1. Weltkrieg

zugunsten der westlichen Alliierten

cntschied. besonders verdient machte.

In der militarischen Karriere dieses

Namensgebers der Pershing II spiegelt

sich ironischerweise die Stringenz der

amerikanischen AuBen- und Wirt-

schaftspolitik. die nach dem Engage-

ment im 1. Weltkrieg auch endlich in

Europa FuB fame. Die riesigen Kriegs-

schulden. die Frankreich und England

nur mittels deutscher Reparationen an

die USA zurfickzahlen konnten. machten

die USA zum "Bankherren der Welt"

(vgl. Bruhn. S. 47).

Kreuzzfige

Der Eintritt in den 2. Weltkrieg macht

die Argumentations- und Rechtferti-

gungslinien fur US-amerikanisches mi-

litarisches Eingreifen besonders deut—

lich. In der ersten Phase des Krieges
beschrankte man sich wie schon im

1. Weltkrieg auf "gewinnbringeode
Neutralitat". Deren Ende war erst da

abzlusehen. wo Japan und Deutschland

militarisch und wirtschaftlich dutch

1hre Siege zu groBe Konkurrenten wur~

den. "Beide Nationen wfirden nach ei-

nem ‘Endsieg' die thstoffe in Asian

und Afrika kontrollieren und Deutsclv

land wfirde zudem noch den greaten
US-Absatzmarkt. Europa. beherrschen."

lvgl. Bruhn. $.50)

Mlle schon bei der "Big Stick"-Diploma-
tie waren die Interessen wirtschaftli—
cher Investitionen for ein Eingreifen
ausschlaggebend. Vor der Weltfiffent-

lichkeit_ wie vor der inneramerikani-

schen Offentlichkeit konnte man sich

diese BléBe des nackten Interesses

nicht geben. Getreu ihres "Manifest

Destiny" ffihren die USA our “gerech-
te Kriege", Kreuzzfige. So zwang
Roosevelt mit dem Ultimatum an Japan
von 1941. das die Androhung eines

Ulembargos enthielt [die USA waren

bis dahin der wichtigste O'llieferam,

Japans). dieses zur Eraffnung deg

Krieges mit dem Angriff auf Pearl Har—

bor.

Washington wuflte fiber den japani-
schen Angriff im voraus genau Be-

scheid. Aber die amerikanischen Flot—

ten- und Armeekommandeure in Pearl

Harbor wurden nicht unterrichtet. Man

lieB sie "bewuBt im Dunkeln, damit

der japanische Angriff auch wirklich

erfolgreich ablaufen konnte" (vgl.
Bruhn. 5.53): 3.219 Tote und VermiBte

reichten dann aus. um die amerika-

nische Uffentlichkeit von der Notwen-

digkeit des Kriegseintritts zu fiberzeu-

gen. "Wir stehen vor dem delikaten

Problem. unsere diplomatische Spiegel—
fechterei so elegant zu vollffihren.

daB Japan ins Unrecht gesetzt wird

und die erste feindselige Handlung
unternimmt". notierte Roosevelt in sein

Tagebuch. Und sein Innenminister

meinte: "Die erste auf Pearl Harbor

abgeworfene Bombe muflte das Problem

losen. Amerika in den Kreuzzug gegen
Hitler hineinzumanévrieren zu einer

Zeit. da die halbe Nation den Frieden

will." (vgl. Bruhn. $.55)
'
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Vorn Containment zur Enthauptung

Nach dem Ende des 2. Weltkriegs ruck—

te die Sowjetunion in die Rolle des

anti—marktwirtschaftlichen Anti—Chri—

sten. den Amerika getreu dcm "Mani—

fest Destiny" bekfimpfen muBte; zu—

néiclist. in den 5001' — 7Der Jahren

durch "Eindémmung" (Containment].1950

grfindete James B. Conant das "Commit-

tee on the Present Danger". aus des-

sen Kreisen. zu denen damals schon

Paul Nitze geliorte, jener Chefunter-

handler bei den jetzt gescheiterten
INF-Verhandlungen in Gcnf. das NSC

fill—Memorandum vom 7.4.1950 maflgeb-
lich inspiriert wurde. Darin heiBt es

u.a.: "Was die Politik der Einds‘immung
betrifft. so ist sie mil allen Mitteln

bis hin zum Krieg bestrebt.
erstens: eine weitere Expansion der

sowjetischen Macht zu blockieren: [da—
runter fail“. nach amerikanischer Arr-
sicht das Auftreten von Befreiungsbe-
wegungen innerhalb der amerikani-
sclien Einflufisphfire fiberhaupt: Anm.

d.V.]
zweitens: die wahren sowjetischen AD-

sichten aufzudecken;
drittens: eine Zun‘icknahme der Kon—

trolle und des Einflusses des Kremls

herbeizuffihren:
und viertens: ganz allgemein clie Saat

der Zerstorung innerhalb des sowfii:
schen Systems so zu {orderm dafi der

Kreml Schliefllicli dahin gebracht wird,
sein Verhallen so zu éndern. daB es

mit den allgemein akzeptierten inter-
nationalen Mafistében iibereinstimmt."
Und: "Ohne fiborlegenc militérische
Gcsamtstarke ...ist eine I’olitik der

Eindémmung.
- die in ihror Wirkung

eine Politik des kalkulierten und gra-
duellen Drucks ist —. nichts mehr als

Bluff". (vgl. Brulin, 5.61/61)
Von diesem Vorhaben ist es nur ein

kleiner Schritt zur Strategic der "Ent-

hauptung" der Sochtunion. die die

Reagan-Administration in offencn mili-

tirischen Planspiclen einfibt.

"Die Zivilisation wird sich des Kommu—

nismus entledigen als eincs traurigen.
bizarren Kapitels der Menscliheitsge-
schichte. dessen letzte Seiten just in

diesem Augenblick geschriebcn werden.

Die westliche Welt wird den Kommunis-
mus nicht eindémmen. sie wird ihn
fiberwinden. Wir werden uns ninhl (la-

mit abgeben. ihn anzuprangern. wir

werden uns seiner cntledigen."
So US—Préisident Ronald Reagan in ei-

ner Rede an der

sitél am 17.5.1981.

Notre Da me-Un i ver~

Mittel ist die Atombnmbe.

Schon im Korea-Krieg (vgl. Bruhn.

5.64-86) wurde die Néhe zwischen Con-

tainment und offenem atomaren Angriff
auf die Sowjetunion deutlicli. General

MacArthur. der US-Obcrbefehlshaher

im Pazifik uncl im Fernen Oslen erfir-

terte schon vor dem Ausbrucli des Ko—

rea~Konflikls die Moglichkeit eines

Krieges mit RuBland in Asien. 1m Be-

silz der Atombombe. dabei die Wasser-

stoffbombe zu entwickeln und in der

Lage zur industriellen Fertigung bei-

der Typen. glaubte man sich der

UdSSR weit fiberlegen. standen sie

doch gerade erst am Anfang der Ver-

suche. MacArthurs Plane gingen dahin.

nach einem Sieg fiber Nordkorea China

zum Krigseintritt zu provozieren. was

Ende November 1950 auch gelang. und

iiber China in einem "all out war"

gleich die Sowjetunion mit aufzurollen.

Gegen diese Plane aber gal) es in der
US—Administralion und im KongreB Wi—
derstand. In der sog. Truman-MacAr-
thur—Kontroverse wurde eine US-lnva—
sion in China und der Einsatz von

Atombomben abgelehnt: und zwar aus—

schlieBlich aus Grfinden der Furcht:
nach Informationen der amerikanischen
Geheimdienste war die UdSSll 1951
ebenfalls zu industrieller Fertigung
von Atomwaffen in der Lage und besafl
bereits Langstreckenbomber. um ihre
Atombomhen nach Amerika zu transpor-
tieren.

Aus dieser Entsclieidung der demokra-
tischcn Regierung bastelte MacArthur
eine neue 'Dolclistofilegende' (parallel
setzte McCarthys Kommunistenlietze ein)
die in einer Brandrede des republika—
nischen Senators Taft ihren Ausdruck

land. Darin deutete er der Uffentlicht
keit an. daB MacArthurs Plane eines
alles entsclicidenden 3. Weltkrieges
nicht die einzigen und ersten seien.

(vgl. Brulm, $.76) Zwischen 1948—49

waren bereits 10 Kriegspléne fur einen

atomaren Angriff auf die Sowjetunion
ausgearbeitet worden. In immer neuen

Pentagon—Kriegsfiihrungs-Szenarios war

as oberstes Ziel, mittels Atombomben

das Transportwesen und die Schliissel~

industrieen der UdSSR weitgeliend zu

zerschlagen. Danach sollte dann in
einer grofien NATO-Offensive die UdSSR
besetzt und die Ffilirung ein fur alle
Mal ausgeschallet werden (= "Enthaup—
lung"). Da die Sowjetunion aber auch
nicht mfifiig war und moderne Abwehr-
waffen entwickelte. konzentrierten sich
die Uberlegungen der amerikanischen

Kriegstechniker imlmer mehr auf cine

Verbesserung der Atomwaffen-Trégersy-
stemc. die die reindliche Verteidigung
ausschalten kiinnten. Der NATO-Doppel-
bescliluB ist der vorliiufige Endpunkt
in dieser Linie.

Eins ist an dieser Stelle noch zu belo—
nen: die Eskalation des Korea-Krieges
wie spiiter die Wciterfiihrung (les Viet—

namkriegcs wurden in Amerika verhin-

dert. Die.Angst vor den Folgerneines
Atomkrieges iIn eigenen Land und das

llisiko unvcrlié‘iltnismafiiger Verluste

amerikanischer Truppen in Ubersee
habcn bislang immer nocli die totale

Eskalation verhindert. Die Bedenkcn

der deniokratischen l’rasidentschafts-

kandidaten Mondale und Jackson gegen
die US—Truppen im Libanon sind Aus-

druck einer nicht unerlieblichen offenl—

lichen Meinung in den USA mil der

Friedcnsbewegung an der Spilze. die
sicli nicht mit dem Gedanken der Vor—
macht um jeden l‘reis abfindel. auch
wenn sie das amerikanische Leliensge-
ffilil der Uherlegenheit an sich nicht

hinterfragt.

Defense Guidance

Bruhn betont in scinen letzten Rapi-
teln. in dcnen er vor allem auf das
neueste US~Kriegsffihrungsszenario "De—
fense Guidance" (Verteidigungsleitlinie)
eingeht. daB die westeuropéische Frie-

denshewegung den NATO-Doppelbe-
scliluB viel zu begrenzt betrachtet.
Dieser ersclu‘ipft sich nicht in Cruise
Missiles— und Pershing II Stationie-

rung. In den kmnmenden 5 Jahren will
die gegcnwarlige US-Administration
1.900.000.000.000.000 Dollar (2 1.900

Milliarden) {fir ihre Rostung ausgelien.
Diese umfaflt: MX. Trident 11. Midgeb
man. Killersatelliten und, wig Defense

Guidance ausiiilirl. "0-3":

"

Wichtigste Voraussetzung. um einen

Ia‘ngeren Atomkrieg gegen die Sowjelr
union zu fi'ihren und zu gewinnen. isl
(lie sofortige Modernisierung um! 38'

reitstellung nines Kommando-, Kontroll'
und Kommunikatinnssyslemes (Pentagon—
Bcgriff "(I-3"]. Des "C-3"-System miissc

so verbessert und modernisiert warden.
dafi es nichl nur einem atomaren Ersl-

oder Gegenschlag der Udssn stand‘

nan. sondern unter den ‘Bedingungon
eines lz‘ingeren Atomkrieges zumindesl

ein halbes Jahr lang funktionieren'
kfinne. Das jetzige "(I-3"‘Sy5tom sci

gegenwértig dazu nicht in der Lager
und ki‘mnte hiiclistens 15 Minulen fiberr
dauern. wodurch es kein Befehls— und

Computer-Zentrum fi'ir einen léngeren
Atomkrieg geben wfirde. Ba 1391
jeder Atombomben-Explosion der soge-L
nannte "EMP"-Faktor. der elektmmag'
netische Puts. zur Auswirkung
kommt. ist denn aueh die Aus-

schaltung dieses "EMPWFaklers bei
der Aufslellung des neuen "C-3"-Syj'
stems eine der Prioritéten. an done“

amerikanische Forsaher derzeit fieber'
haft arbeiten ." (vgl.Bruhn.
5.202: sielie dazu auch den Beitrag
von F.J.Marx in (lieser Hummer)

Schon jetzt in Panik fiber einen mil
der Stationierung jederzeit mfiglichen
Beginn eines Atomkriegs in Mitieleomf
pa zu geraten. scheint angesichts der
immensen amerikanischcn llfistungsen’
strengungen [fir die néchsten 5-10 Jah'

re verfn'iht. Sicherlich ist die Gcfalir
cines Préventivschlags (ler UdSSR bei
dieser Bedohung nicht auszuschliefien.

Die Pershing II und Cruise Missile

Stationierung hat die militirischelage‘.
in dieser llinsicht eben docli cntschei-
dend verunsichert. [Leider kommt die:

UdSSR und ihre ebenfails aktive Bollt‘.
beim Rflstungswottlauf in Bruhns Dar“

stellung so gut wie nicht vor; cit?
niclit unwichtiger Mangel. der alter;

dings mit der Themenstellung zu er’

kléren ist.)

Diese Stationiernng wird im Moment

jedoch erst in Ansétzen durehgefflhrt.
Die llauptanzahl dcr llaketen 5mm uns

nocli bevor. 1984 bleibt genfigend Zeit.
den Protest dagegen "zum'gewaltle-
sen. zivilen Ungohorsam (zul itskalie-j
ren.indcm 2.3. die anahrtsstraS‘j
sen zu den Stationierungsorten. Waf‘j
fendepnts und Alischufirampen mil
Massen von Menschenleibern blockiert

(werden)." (Bruhn. 5.206/7) Gerichlli"
che Verfolgung .

fi'ir ein Konzept
dorstands nicht

Kriminalisierung sincl
des gewaltlreien Wi"

anszuschlieflende per"
sonliche nisiken. Aber der massive
Protest ist die einzige Chance - auf
militiirischem Gehiet ist uns der Staal
inzwischen auch innenpolitisoh wail

iiherlegen. Martialische Gebéihrdefl
konnen da fiber die eigene Ohnmacht
nicht liinwegtéuschen.

Die Aktionen ’ter Friedensbewegung
mfissen sich nmzh mehr auf direktlf
Aktionen verlagorn. an den Orten der

Statinnierung: sit: miiihssen handolm‘lcfi

Eingreifen sein - nicht liinger nur

symboliseher Ausdruck niner innerml
Bereitschaft dazu.



Bundestagsab-

Politiker Erhard Eppler

geordnete Dr. Jfirgen Todenhfifer
in einer Femsehdiskussion mit

Der Tfibinger CDU-

de SPD

ne1UnebegmHaWnmaelkuDe.1D

Menschen eine riesige Chance.



Bakteriologische Kriegsffihrung - wie es anfing
von Bo Gunnerson

Ubersetzt von JUrgen W/erzoch

Der 88j§hrige Aquarellmakzr Sada-

michi Hirasawa hat 32 Jahre in der

Todeszelle des Geféngnisses in Sendai

ggesessen. nachdem er. trotz sefner
gegenteiligen Beleuerungen. in emer

sensationellen Rechtssache. dem sage—
nannten Teikoku-Bankdrama. {fir

schuldig erklart wurde.

Am 26.1.1948. kurz nach Geschéfts—

schlufl. klopfte ein Mann millleren

Alters heftig an die Tfir der Teikoku

Bank und verlangte Einlafl. Er be—

hauptele Gesundheitsinspektor zu sein.

und. dafi er allen in der Bank Medi—

zin gegen eine Ruhr—Epidemic geben
j mfisse. die in diesem Viertel grassiere.

Er Ripple eine Flfissigkeit in 16 Tee—

tassen und forderte aIle auf. den

Trank in einem Schluck runterzukip—
pen, weil es sehr unbehaglich schmek—

ke.

Sekunden danach wanden sich alle

in Schmerzen auf dem Baden. Die Vac—

cination war Zyankali. Als der "Dok—

tor" anfing die Geldschrénke zu leeren

waren 12 schon tot.

Der Giftmord erregte enormes Auf—

sehen im ganzen Land. Dennoch durfte

der Henker Hirasawa nicht strangulie-
ren. Die Uffentlichkeit konnte nicht

von seiner Schuld fiberzeugt werden.

Man konnte sich ihn. der 7 Monate

nach dem Mord festgenommen wurde.

nicht als geffihllosen. zynischen Mar—

der vorstellen.

In einem Protestbuch gegen das

Todesurteil schrieb ein Polizisl:

"Der Bankmérder mufi schon fn'zher

viele Menschen getélet haben und ein

solcher Mfirder 1581 sich nur in Ver—

bindung mil. der EINVHEIT 731 finden."

So harte das japanische Volk zum

ersten Male von der EINHEIT 731. Ein

paar Jahre spfiter. 1950. nahmen ge—

spenstische. ausgewischte Spuren Form

an: Vor einem Gericht in Khabarosk
in Sibirien, muBten sich 12 ehemalige
japanische Militfirs rund Mitglieder der

EINHEIT 731 daffir verantworten. ba—

kleriologische Kampfmittel in China

hergestelll und angewendet und in Ex—

perimenten mil Menschen. etwa 4000

Kriegsgefangene ermordet zu haben.

Der Fernsehjournalist Haruku Yo-

shinga hat 7 Jahre an dem "Projekt
731" gearbeitet und Iegte Enthfillungen
vor. die in mehreren Ministerien. un—

ter Arzten und in der Medizin—Indus—

trie in Japan Schockwellen ausgelfist
haben.

Die EINHEIT 731 lag 20 km von

der Stadl Harbin entfernt in der

Mandschurci. im nordfistlichen China.
Ihr offizieller Auftrag: Forschung zur

Verhinderung von Epidemien und Ver—

seuchung von Gewfissern. Ihr wirkli—
Cher Auftrag: die Vorbereitung des

bakteriologischen Krieges.
Man ffihrle Hungerexperimente durch.
versuchle die tédflichen Dosen Von

Rénlgenslrahlen herauszukriegen. Kal—

leeinwirkung und verschiedene Sewn

auszuprobieren. Man spritzte Kriegs—
gefangenen Viren und brachte die

Baklerien unter die Zivilbevmkerung.
man tastme Bakterinnhnmban und 3161—-
He enorme Mengen Ladlicher Staffe her.

Yoshinga bericmm: "1m letzten

Kriegsjahr arbeiteten 3000 Erzte and
Soldaten

waren einige
Pathologen
uns nur

heranzukomman.

hundert lmrvarragende
und Bakteriologan. Es ist

gelungen an 50 van ihnen
Sie halten ziemlich

dicht. nur einige wagen. elwas zu

crzéhlen. Die gemeinen Soldaten und

Krankenpfleger sind van Schuldgeffih"
Ien und Gewissensqualen geplagt.
wéhrend viele der Verantwortlichen
heute hohe Stellungen in der Case!!—
schaft einnehmen."

Das Grofljapanischa Imperium war

Realitét, ads der Gedanke einer bak“

teriologischen Kriegsffihrung auftauch-
ta. Japan herrschte fiber Kama.
mosa und die Mandschurei and warf

hungrige Blicke auf Nanking in China.

.I_m Jahre 1933 sagta der Chef dm‘
Arzteschule des Heeres. Shim Isiaii.
der die wee wahrend einer Europa-
reise bekam:

"Wir kfinnen nicm unsem “chauff—

versorgung sichern and dis Langnasen
(die weifle Rasse) besiegen. warm wit
uns nicht einer Waite bedienen. die:
den Feind vollslfindig fiberrascht. Mil
der biologischen Waite warden wir un~

serer Zeil voraus 38in..."

Unter Ishiis Oberkommando war-

den 2 Forschungseinheiten mi: dim
Codenamen Togo und Kama errichtet.
1940 wurde die EINHEIT 731 in Harbin
elablierl. Die Militfirpolimi
d.i° umliegenden Dfirfer von alien poli~
hsch “Unzuverlfissigen”. Japanische
Arbeiter. die meismn aus Ishiis Hal”

magstadt Kama. bauten einen Ziegek
stemkomplex unter den unglaumichsten
Sicherheitsvorkehrungen.

in der Tadesfabrik. Der Kern3

For-‘

sambarte ‘

Die Rekonstruktion der Akiivilfi-‘
ten basiert auf Dokumenten des Mili—

lfirgerichts in Khabamvsk und Zeugen—
aussagen einzelner. die Yoshinga und
sein TV—Team aufgespfirt haben. View

Mitglieder der EINHEIT 731 haban jag"
liche Spur ihrer Vergangenheit ver—

wischt. die meisten bahauptaten. ein'
fach nichts mil def Einheit zu tun

gehabt zu haben.

Masaji Kitano. 84 Jahm. war

stellvenrelender Kommandeur van 73!.
Er ist der ehemalige Président dar

japanischen Blutbank. Mitglied des
antarklischen Komiteas. Groflfunktionfir
im Gesundheitswesen — alias (133. said
er aus Harbin zurfickkehrte.
Er zog sich in seine Luxusvilla zurfick
und wullu: nicht mam. Der friiherfl

Ganeralmajor Kiyomoto Kawashima, def

maflgeblich in den Jahren 1941—43 an

der Herstellung von Baktarien and
Produklion van Impfstoffen beleiligi‘
war. begann als Erster zu reden. Bl“
ist gerade als Amt pensioniert. und
er hat 11 Jahre von 25 Strafarbait
hinter sich. zu denen er im Kriegsver
brecherpromfl in Khabarovsk verurwilt
wurde.

"Unsere

immcr

Arbeil"

Medizinindustria zieht nach
Nutzen aus unsemr damaligefi

sagte er in einem interview?-



"Die Erniihrungsfersehung machle groBe
Ferlschrille. Wir hallen alle Méglich-
keilen {fir selbsléndige Arbeil. Das

war eine slimulierende Aufgabe. Ich

verslehe nichl. warum sic dies alles

herausslellen und nur Japan anklagen.

Die USA maehlen (lasselbe auf den

I‘hillipinen. Die Alnmhombe war vie]

schlimmer. Die Gefangencn hehandellen

wir gut. viele beknmen besseres Essen

als wir...Experimenle mil Mensehen?

Ich habe lediglieh Baklerien geziiehlel
leh habe kcine Experimenle gemaehl.
leh will nichl mehr (iarfiber reden..."

Die EINHEIT 731 beslnnd

liverschunusableilungen. Eine

llgle sich mil Ferschnng fiber

Cholera. Kohll)rand. Milzbrand.

misehe Blulficber. Typhus und

Eine antlere "experimenlierle im Feld".

eine (lrille mil Schulmnaflnahmen und

eine vierle slellle Baklerien

Selmlzimpfsloffe her.

Die Prnduklionskapaziliil
— (lie man jerloch

beschaf-

pro Monal

plies und cine ganzc Tonne Cholera!

Em andcrcr dcr Verurleillen von Kha—

harovsk. der Soldal Yuji Kurushima.

hesilzl heulc cine Tankslelle. Er sagl:
"Nach 3 Monalen Diensl im Sani-

lfilsbfirn wurde ich in die bakleriolo-

gisehe Ableilung verselzl, die stark

bewachl war und zu (ier niemand ohne

speziclle Erlaubnis Zugang halle. Da

gub's eine greBe Anlage zur Zfichlung

vnn Lixusen, Minsen end Rallen. Wir

hallen speziellc Sehulzanzfige. Die

1.;iuse wurden in 4000 kleinen Slahllm—

hiillern hergeslelll. Jeder

hiell lfigr. limse end jeden

sehlepplen wir viele Millionen

heraus."

In eincm Beriehl vom Februar 41

empfahl Ishii General Tojo, die Lause—

zuchl auf 200kg/Monal zu verdreifach~

en. Er drfickle seine Enlléuschung

fiber die Experimentc mil den Bakle-

rienbomben aus end beschrieb in De—

tails die miBlungenen Abwfirfe von

[.fiusebomben: "Die Lausc krepieren
an der warms. die durch die Reibung

zwisehen Melalllifilse und Kern enl-

Slehl".
'

Monal

Iiiuse

Ein hallms Jahr spéler war cine Por—

zellanhombe klar. die die l.:'«iuse b1.—

sehfilzle. Sic wurde in 5km Enlfernung
ven der Todesfabrik geleslcl.15 Kriegs—

ilfiffingene wurden an Pfiihle kreisar-

“11 gehnnden und die Bombe aus 120

Meter [lelie auf sie herabgeworfen. Die

l)‘_‘-Sll'xherlragenden l.éiuse infizierlen

(110 Wunden, (lie dureh die Explosion

mllslantlen end japanische Soldalen

kéirnmlen das Gelénde danaeh (lurch,

w1e weil die Li'iusc verleill waren.

13in Seldal. (ler (lie Reporler an—

flelile. niehl seinen Namen 7.11 nennen.

lierlelilele ven "Feldfibungen" 1943.

Hilschen mil l’esl—. Cholera— und Pa—

mtyfilletslmklerien wurden auf Dz'imme

und lleisfelder verleill. Chinesen wur-

ilen versuehsgeimpfl uml danach zu

llrnparierlen Kuchen eingeladen. Ty-
l’hllslmklerien wurden in reife Tamalen

uni (1'5” Feldern gesprilzl.
"D33 fling alles nuf Befehl und da

llilhs niehls 7.1) verweigern". sagle er.

[HI (leifingnis vnn 731 saflen slfmdig
4‘51"") Kriegsuefangene. Ein einziger

will ffihrte vnn einem groBen Tor zum

fininngnis; unil dag war ein geheimer

lunnel. llierhin imirle die Spezialpe-

lizm TOKUMO pelilisch gefiihrliehe
1-.lemenle uml Kriegsgefangene. (lie im-

mer in verkleidelen, dunklen Laslwa—

:Z'HI lransperlierl wurden und aus

Pest.
,1

epixle—
‘

Ruhr.
'

und
‘

aus 8
‘

nie ganz erreichle‘
-

war 300kg Peslbaklerien. 800kg Ty—

Kéfig enl—
‘

hieBen .

Sicherheilsgrfinden "Material"

In der Todesfabrik hieflen

"marulas", was soviel wie Slémme be—

deulel. Ein rassisliseher Ausdruck,

der sich vergleichen lfifil mil "Exten",

den die schwedischen UNO—Soldalen

fiber 20 Jahre ffir Congolesen. Zyprio—
len und Araber benulzlen.

Niemand verliefl die Todesfabrik

lcbend. mil Ausnahme einiger weni—

ger. die von den Japanern im Rahmen

ihrer Experimenle freigelassen wurden.

Diese wurden mil Typhus oder Cholera

injizierl und durflcn gehen. um den

Ansleckungseffekl beobachlen zu kan—

nen. Die meislen von ihnen sind nach

kurzer. Zeil ergriffen und zurfickge~

brachl worden.

Die vielfélligen Experimenle wur-

sie dann

den so weil gelriebven, daB der Tod

als ein Befreier {fir die Belroffenen

wirkle.

Die Hungerexperimenle hallen zum

Ziel. auszuforschen. we die Grenzen

eines “akliven Lebens" bei minimaler

Ernéhrung liegen. Die Gefangenen wa—

ren in drei Versuchsgruppen eingeleill
und erhiellen zwischen 900 und 1800

Kalorien pro Tag. Tag ffir Tag mufi—

len sie 100 Ma] den “of mil einem 30

kg Gepéck umrunden. Wenn sie aus

Erschépfung hinfielen. schlugen Ge—

wehrkolben auf ihre Rippen.
Bin Forschungsassislenl. heule

pensionierler Arzl. berichlel: "Ich sah

das von meinem Fensler aus. Das wa—

ren lebende Skelelle.”

Die Gefangenen ,

lerienexperimenlen leilnahmen. wurden

materiell besser behandell. Valle Er—

néhrung feden Tag,
sich in einem kleinen abgesperrlen
Garlen sonnen. Die bakleriologisehe
Waffe muBle ja effekliv gegenfiber
Menschen sein, die fit sind.

lichen Soldalen in guler Form.

Dr. Sueo Akimoto. 71 Jahre, aus

Yokohama. isl allgemein als ein pro—

gressiver Arzl bekannl. Als die TV—

Reporler den Tip erhiellen. daB er

bei 731 dabei war. zweifellen sie zu-

die an den Bak—.

und sie durflen'

feind— .-

néchsl daran. Doch Akimolo besliligleL
"Ich war zu feige. um hervorzulrelen".i

sagle er. "Ich werde das bis zu mei-

nem Tode bedauern .

nagl an mir Tag und Nachl. Ich hal—

Das Sch uldgeffihl a

le vor Gerichl slehen mfissen. wie die'

Anderen..."

Gesundheilsgrfinde zwangen Aki‘j:
molo ein Interview mil mir abzusagen.

Aber in einem Telefongespréch beslé-.

ligle er alles. was er in dem TV—Inv

lerview gesagl halle:

"Ich wurde im Mai

ll. Reingelricksl, dachle es

1944 angeslel—
isl gut.

Erfahrungen mil Epidemievorsorge .zu
sammeln. Wurde geschockl. als ich

versland. Doch ich durfle nichl auf—

h6ren. Mein Job war es. die Veran—

derungen im Blul und Serum zu unler—

suchen. Bald versland ich. woher das

Material slammle. Jeden Monal gab

es ein Treffen der Forscher mil Dis—

kussion und.Filmen von den verschie—
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ist nicm einc Seile. Zeile. fiber 731

dabei. Vermutlich warden diese Berich—

te niemals {fir Histotiker freigegeben
werden. Wahrscheinlich enthalten size

zu heiBes Material fiber die bakterio—

lngische Kriegsffihrung im Koreakrieg.
Der sensationelln Giflmord in der Teir

knku Bank in Tokio enthfillte. daB

die EINHEIT 731 und 3 fil‘mliche (Erup—

pen
— Ishiis EINHEIT 100 in Sinkiang

und Nr.‘6 und Nr.9 deg technischen

Instiluls im Hear — exislierten. [Inch

trolz des Verdachts dear Beteiligung
ninigcr bukanntcr Persmmn. hat die

Beginning nichls unternommen. diese

"Forschungsaktiviléiten" zu untersuchnn

Reine dcr grnflen Tageszciwngen hat

in tier Affz'ire nachgebohrl. méglichev
wcisc aus nationalem Séhamgeffihl.

Dr. Akilnnto: "Die EXMHEIT 731 ham-—

don. nicht nur von Grausamkoiten in

der Mandschumi. Man sane nur die:

Hallung der Krzte gegenfiber Opfern
der verschiedenen Umwelt-und Medizin—

vergiftungen. Folgen sie den fiblichen

clhischen und moralischen Norman? Hat

man Bxpertenwissen und die Mfiglich-
kcit sein Gewissen zu verdréngen.kann
sich 731 unter verschiedenen Formen

wiederholen. "Bxperimente" in privaten
Pyschiatrien und in JugendgeféngniS'
sen

——

wo viele der Verdéchtigen ar-

beiten — lassen nicht linger verdr§n~

gen."

General Shim Ishii star!) 1959 in

einem Tokioer Krankenhaus, 66jahrig.
Er nahm viele Geheimnisse der Mand-

schurei und des Koreakrieges mit ins

Grab.

Die EINHEIT 731 spielte im 2.9mm-

krieg nicht die Rolie, die ihr van

Ishii zugedacht war. Offenbamr Grand

war die Tatsache. daa die Japaner
ihre eigenen Soldaten in einem Bak—

‘ _

. .

.

.

_ terienkrieg nicht beachillzen konnten.
denen Expenmenten. Elnmal wurde ge— wxr (he Fabrlk und kurz darauf sol!

Dosh mehr 315 20 Jahm nach Ishiis

zeigt. wie. Arzte Pferdeblut. 100—1530 te_n W“ “9““ 93“" Japan .‘LOmmgné Tod geistert die EINHBIT 731 waiter.

! cc, in Krlegsgefangene pumptcn. §1e Wfihrgnd der" rinse erfuhr ‘1c_
.

da_ Mitten wéhrend der Reisnrnle 1975 in
wollten wissen. wieviele Antistoffe sxch (he marutns "‘1‘» dem

Fransfuck d5}? Sfidkorea brash ein epidemisches Blul“
sich bildcn und wic der Kfirper rca— m.als vergxftet wurden. mlge. l

fieber aus — das im Volksmund "def

giert. Sie spritzten Tag um Tag. bis
5‘0“ welgcnen 7'”

('zlssen.
wurden 1n

mm Tod“ genannl wurde. Tausende

‘-
die "Palienlen" unler ffirchterlichen

der Barackc vergast. wurden angesteckt. eine unbekannte
‘

Schmerzen starben. Man versuchte (lie . . . Anzahl starb.
!

_

‘

.

_

me Mltglledcr der EINHEIT 731 - .
_ ,

Effekte von Rontgenstrahlen auf
mnn durflen von den anderen japanischen Sunkoreamsche Foruschef 1§ollerten

re Organe zu beobachten und ob sue
Soldalen nach Hause reisen Von Har—

den Vlrus. der dam ahnhch ISL der

‘ ahnllcnh
me

{$192!} Bea‘glerteg. fa: bin fuhren sie mit dem Zug nach Pu— gast Flagsrh
1n .der Mandscnurez paus~

‘

gnsannnx :lenfl d9 BC {Zr gsen; 5365:13— San in Korea und von do“ mil dem Lafslf. Ch (in: Gesundhengbehor‘den
' a.

m p '

(3:0
u.

Schiff in die kleine Hafenstadt Hagi
Cl

en alt":
""t' (133 clear Virus d3

ben. zergllcdert wurdcn...
in Sfidjapan. Dnrt trafcn sich fiber ganenerl war. Das kann bedeulen.7

9 Der Forschungsassislent: 1000 von ihnen, um die Ielzten Befeh—
dafl

er akuv rnanipuliertiwar. dosh

1 ~le zu crhaltén. es. blfnbt ungewlfi. wan (he Forscner
‘

"Der Korridor war von roten Lam— "Und wenn ihr mil dam Tod bedroht
mu dlesem Ausnruck mgmten: Plfxtzhch

,
pen beleuchlet UHd rote Gardinen sorg— werdet, dfirft ihr niemals etwas von

war
6.8 ganz sun um die prdamle und

I ten dafflr. dafl V0" 31136" "iCht rein— 731 crze‘ihlen, auch nichl zu euren al—
den Vlrus.

geschaut werden konnte. Wir nannten lernéchslen Angehfirigen". sagte Gene-
2 “00th spate: klagte Nordkorea

‘
_

.

-
1 .

__

{
1hn den rol_en Tunnel. Von memcm ral Ishii. "Versucht nicht hohe Stel— d1e_ §JSA. wegen Enpeninemen "2'“ bak’
Fenster 33“ ICh~ W18 man Leichen 2U Iungen einzunehmen. sonsl werdet ihr

term OngCher Knegsfuhrung m sad

I
w
\

den Verbrennungsfifen schleppte und entdeckt..."
korea U'Ed Vorbereitungen- zu einem

da verstand ich. warum die Schorn— Alle haben ihr Geheimnis gut be—
"Que" Kneg $3.!“ In Pyornjang sprach

1 steine 50 hOCh waren..." wahrl. Keines der vielen hunderl Bfi—
man von "IShHS Waffen".

\ Man rechnet damit. daB ungeffihr Cher. die um den Kricg‘ geschricben Bakteriologen in Tokio sind vor'

4000 Kriegsgefangene ihr Leben alS wurden. hat (lie Bxislenz von 731 auch sichlig mit Kommentaren. Sin behaup“
Versuchstiere {fir die Todesfabrik lie— nur erwéhnt. Keincr dcr Leiter von ten. daB dar betreffande Virus 50

Ben. Als General Ishii sah. daB def 731 wurdc vor Gerichl gestclll. als krfiftig ist. daB eine kriegffihrende
Krieg {fir Japan nicht zu gewinnen die amerikanische Bcsatzungsmachl hei Macht ihre eigenen Soldamn nicht var

war. gab er Befehl. alle Spuren def Kriegsendc die Gnrcchligkcitsinstanz ihm beschiitzen kann. Es existiert kei‘
EINHEIT 731 zu zerstfiren. Ein hcule spieltc. [m Gegcnlcil. cs wurdc Schulz no Vaccination daffir.

pensionierter Wachmann erzéhlt:
- garanlicrt ffir gum 'l.usammcnarbcil. Das cpidemischn Fieber hat sich in

"Es war am 9- oder 10-August Ishii. Kilann und mindcstens 12 andere Sfidkorna festgebissen und isl nun

1945. Wit wurden frflhmorgends EBWECkl Veranlwnrllichc arbeilctcn mit amcri— auch in Japan aufgmreten.
Alle "marulas" waren 10L Wil’ ethiel— kanischen Expnrlen in der sogenannlen
ten Befehl, sie an den “Of 111 tragen. FORT DERRICK GRUPPE zusammcn. Alle P.S. Auch um das Spanische "Olivenfil"
Dort waren schon zwei grofle Grébcr nicht zcrsmrlcn Dokumente hckamen is! es allzu ruhig gewarden. obwohl

gegraben und wir goflenpl fiber die die Amerikaner. Von den 180 000 Seilen die A'rzln "ihm" nichts entgegBHZU'
Leichen und zflndelen sxe an. Zwei geheimnr anumentc. die in den let-Men sctznn hatten/haben.

Tage brannlen sie....Dann sprenglen Jahrcn in Amerika freigegcben wurden,
*i’



Thoreau war gar nicht

so gewaltfrei

von Wolfgang Haug

(1817—1862) wird

Reihen
llenry David Thoreau

in den etwas konsequenteren
xlur Friedcnsbewegung zu llecht rezi—

piert; dais auch Gandhi. die frfihe

US-Bfirgerechtshewegung und die Yip—

pies von seinen Thesen lernten, mag

ein zusatzlieher Anroiz sein, Thoreau

ahermals ncu zu entdecken. Zuletzt

(lruckte sugar DIE ZEIT (21.10.83: N1”-

43) einen Aussohnitt aus "Civil Dis—

obedience" (Uher die I’flicht zum Unge—

horsam) nach.

Thoreaus Essay "0n the Duty of

Civil Disobedience" (1848) iSt SO etwas

wie (lie Verteidigung des Individuums

gCgen den Staat. Dies gcschieht zu

uinem Zeitpunkt in den USA. zu dem

‘1‘” Slant noch keineswegs allgegen—

wiirtig oder allmachtig war. Verglichcn
mit den moisten Staaten der Welt, wei—

sen die USA 1846 sugar mit die am

moisten demokratische Verfassung auf.

die his dahin politisch realisiert wur—

de. Trotzdem sieht Thoreau die Souve-

rénitiit des Individuums stark geffihr—
(let. Die negierungsform dos Parlamen-

tarismus ist ffir ihn genauso abzu-

lehnon wie jede andere Regierung.weil
Sic 2.8. die Menschen fiber Gesetze

211m Wohlverhalten zu zwingen versucht

Ilnd dies {fir Thoreau kcin Weg 50in

kann, zu einer natflrlichen und ge-

rechten Gesellschaftsordnung zu kom-

men. Die Konsequenz und Qualitét sei—

"qr Aussagen rfickcn Thoreau in un—

mittelbare Néhe 7.u anarchistischen

I’nsitionen.
"0n the Duty of Civil Disobedien-

ce" ist dicjenige Schrift Thoreaus, die

€i.m_ meisten Aufschlufl fiber seincn po—

litischen Standpunkt vermittelt. In

1hr ist nicht nur die Verweigerung

(191’ Wahlsteuer (1] begrfindet. sondern

die
_

grundsétzliche Ablehnung der

amerlkanischen Regierung aufgrund
der Sklaverei im Sfiden der Union und

dos Mexikokrieges (2), der in Tho—

reaus Augen nur der Ausdehnung die-

ser Zustz'inde diente. DaB Thoreaus

Argumentatinnsgang auch noch grund-
satzlicher aufgefaflt werden kann.n§m-—
lich als Ablehnung von Staat bzw.

Von _mner regierenden Zentralgewalt.
(lie uhor ahstrakte Gesetze etc. herr—

scht. beweist die bis heute andauernde

Rezeption dieser Schrift durch liberta-

re Individuen und Gruppierungen.(3)

On the Duty of Civil Disobedience

Dafl sich

grundsétzlich

'ziviler Ungehorsam'
gegen ein etabliertes

Normensystem richtet. um dieses zur

Verénderung herauszufordern
— und

daB in Deutschland ein solches Nor-

mengeffige eindeutig identisch gesehen
werden mufl mit "DEM Steal". scheint

den deutschen Ubersetzer W.E.Richartz

gleich zu einer Verschérfung des Ti—

tels veranlafit zu haben: so heiBt der

Text hierzulande: "Uber die Pflicht

zum Ungehorsam gegen den Staat." (4]

Thoreau schreibt zu Beginn. er

habe sich “den Wahlspruch zu eigen

gemacht: "That government is best

which governs least." (Die Regierung
ist die beste. die am wenigsten re—

giert.) Diesen Wahlspruch der Jeffer—

sonschen Demokraten verschérft er zu

der auch von Anarchisten (5) geteil—
ten Meinung: “That government is best

which governs not at all" (fiberhaupt

nicht). Regierungen sind ffir Thoreau

eine fiberfallige Tradition. die den

Menschen lediglich noch als Beweis

dienen konnen, wie leicht man Men-—

schen betri‘rgen kann. Eine Regierung

steht dem handelnden Volk after im

Weg. als dafi sie ihm nfitzlich ist.

Thoreau setzt also zunéchst das Volk

in Gegensatz zum Staat. Um zu kon—

kretisieren, kommt er auf die zeitge—

néssische Regierungsform zu sprechen.

Aus Grfinden der JUSTICE (Gerechtig—

keit) muB er gerade auch das parla—

mentarische Mehrheitssystem ablehnen.

Stattdessen setzt er das menschliche

GEWISSEN (CONSCIENCE) als entschei—

dungsffihige Instanz und fordert des—

sen Ausbildung in der Erziehung.

Gelénge dies in der Realitét. ware

fur ihn der Gesetzgeber fiberflfissig.
der ja nur mit Gewalt das durchsetzen

will. was bei der Erziehung der Indi—

viduen verséumt wurde. Thoreau will

Erziehung zur Gerechtigkeit. nicht zur

Gesetzestreue, bzw. Angst vor Strafe.

Die Gesetzeshérigkeit. 2.8. des Mi—

litfirs, wiirde nur weitere Ungerechtig-

HENRY DAVID THOREAU

keit hervorbringen . Thoreau erklart

dies am Beispiel der Sol daten , die

durch die Unzahl der Gesetzesvor—

schriften statt zu besseren Menschen

zu Maschinen warden. die lediglich
funktionieren

— ohne Eigenwillen Be—

fehle ausffihren. Mit der steigenden
Zahl der Gesetze, Vorschriften, Befehle

legt der Mensch Iediglich endgfiltig
sein eigenes Verantwortungsgeffihl ab,

verzichtet auf die eigene Bewertung
der Situation und degradiert sich zum

ausffihrenden Organ einer als fiberge—
ordnet anerkannten Gewalt. Einen sol-

chen Menschen begreift Thoreau nicht

mehr als Mensch. sondern als Stuck

Holz und er fragt, ob es nicht ein—

facher ware. solche Holzménner gleich
serienmz‘ifiig herzustellen. Er fordert

einen Menschen. der lebt und dabei

sein Leben zu einem - wenn auch vie!—

leicht kleinen — Gegengewibht gegen

die Staats—"Maschine" macht.

Dieses grundsétzliche Votum will

Thoreau gerade auf die historische

Situation der USA seiner Gegenwart

angewendet wissen. “Ich kann keinen

Augenblick lang eine politische 0rga~
nisation als meine Regierung anerken-

nen. die gleichzeitig ‘eine Regierung
fiber Sklaven ist." - “Ich denke. daB

es nicht zu {rah ffir einen Ehrenmann

ist zu rebeliieren und sich ffir die

Revolution einzusetzen.“ DaB Thoreau

meint. was hier anklingt. unterstreicht‘:

er in seinen weiteren Ausffihrungen.
in denen er

gung (6) davor warnt. zu warten bis

sie fiber Wahlen die

Staat gewonnen hatten.

passiv sein. bedeutet fiir ihn.

tersti’itzung der ablaufenden

Er verwirft jedes Bfirgerverhalten. das

mit schfinen Reden. Zeitungsartikeln
oder Wahlen den Problemen beikommen
will. stattdessen verlangt er akllve

Umsetzung der Uberzeugung dUICh den

einzelnen. Als ein Beispiehnennt
81'

die Verweigerung jeder Begierungeum'
terstfitzung. was auch befall-S 8106f

Minderheit Gehfir verschafft.

Die Minderheit muB dabei aller—
dings beachten. dafi sie SlCh kemes—

Warten

die Un—

Politik. .

die Abolitionisten-Bewe-‘

Mehrheit im ;

und 5



falls der Majoritat anbiedert; d.h.

die Aktionen dfirfen nicht nur auf das

Verstc’indnis der Mehrheit zielen. son—

dern mfissen auch die eigenen Anliegen
als andersartige Qualitét sichtbar

machen. um zu wirken.

Ffir das Individuum bedeutet dies.
wirkliche Konsequenzen auf sich zu

nehmen:

'-'Unter einer Regierung. die irgend

figjemanden unrechtmafiig einsperrt, ist

‘51 das Geffingnis der angemessene Platz

”iffir einen gerechten Menschen."

Wird dieses am Gewissen orientierte

Verhalten massenhaft. so besteht die

‘Chance zur "peaceable revolution".

Die beispielgebende Tat eines einzelnen

unterminiert die Auloritét des Staates.

mehr noch die Legitimitat seiner Aktio—

rnen. Die Taten vieler untergraben das

« Fundament des Staates. der sich sei—

,,
ner "Untertanen" nicht mehr sicher

sein kann.

_
Thoreau sieht die Verénderungen, die

“

solches Verhalten mit sich bréchte zu—

nachst vor allem ffir den Handelnden

positiv. der sich von der Manipulation
frei gemacht hat, selbstverantwortlich

lebt und nach seinem Gewissen ent—

scheidet. Ein solches Individuum ist

ffir ihn Grundlage der Gesellschaft

und hat somit gréBere Bedeutung als

der Staat selbst.

sozialohonomischerHistorischer und

intergrund ffir Thoreaus Staatskritik

Thoreaus Forderungen an einen

idealen "Staat" lieflen sich nicht mit

den expansiven Absichten der USA ver-

einbaren. Bereits 1836 hatte die ameri—

V, kanische Minderheit in Texas sich un—

abhéngig erklért und fiber einen kur—

zen siegreichen Krieg gegen Mexiko

diesen Status durchgesetzt. Aufgrund
des zfigernden Verhaltens der Nord—

staaten. die in Texas einen weiteren

Verfechter der Sklaverei sahen. wurde

Texas erst 1845 unter dem expansio-
nistischen Présidenten James K. Polk

als Bundesstaat anerkannt. Schwieri—

ger wurde die Legitimation ffir die

USA bei der Annexion Kaliforniens und

Neu—Mexikos. His 1845 lebten ganze

700 Amerikaner in Kalifornien. wéh-

, rend Mexiko etwa das zehnfache an

Siedlern dorthin verpflanzt hatte. Die

Schwéche der mexikanischen Regierung

legte es jedoch nahe ohne viel Risiko

einen imperialistischen Konflikt vom

Zaun zu brechen. Bin Zwischenfall

am Rio Grande, einem von beiden Sei—

ten beanspruchten Gebiet. diente Pra—

.sident Polk zur Kriegserklérung
- als

"Rache ffir den Uberfall" deklariert.

"7 stimmte der KongreB mit 174 gegen 14

Stimmen diesem Krieg zu!

General Zachary Taylor.
US-Prfisident, schlug die

‘1846 und 1847 mehrmals.

iUSA Kalifornien, Neu—Mexiko

Rio Grande-Grenze zufielen.

|
Aus diesen wenigen Fakten léiflt

sich ersehen. daB der mexikanische

Krieg moralisch keinesfalls zu recht-

fertigen war. In sicherlich nnch star—

kcrem MaBe ist Thoreaus Aufforderung
- zum ZIVILEN UNGEHORSAM von der

Sklavenfrage motiviert:

"1810 zahlte man im gesamten skla—

venhaltenden Sfiden 2.2 Millionen WeiBe

und 1.2 Millionen Sklaven. 1860 war

das Verhaltnis mit 7 Millionen Weiflen

gegenfiber 3.8 Millionen Sklaven noch

fast dassclbe." (7)

Dieses Verhfiltnis

die Tatsache hin.

alle WeiBen
w.

.

der spétere
Mexikaner

so daB den

und die

deutet bereits

auf daB beileibe

n' t
V I
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in den Sfidstaaten

Sklaven 'hielten ': dies beschrénkte

sich vor allem auf die rund 8008 Pa-

milien starke Pflanzeraristokratie.

jeweils fiber 50 Skalven 'besaBen' und

ca. 30 000 wei’tere Familien. die zwi—

schen 20 und 50 Sklaven 'halten konn—

ten'. Neben dem finanziellen Nutzen ‘

der Sklaverei,

lische aber wesentliche Grundlage ffir

das System. da {fir weiSe Arbeiter ein

schwarzer Sklave objektiv je eine

lohndrfickende Rolle spielte. und er

dieses System deshalb eigentlich hiitte
A

ablehnen mfissen.

Die Formierung der Sklavereigeg-
ner begann 1831 mit Clem Erscheinen

des "LIBERATOR". Der Herausgeber W.

l... Garrison organisierte in der "anti-

slavery—societey" bis 1840 bereits 200

000 Mitglieder. Dennoch téuscht gerade
diese Zahl darfiber hinweg. daB die

Rassisten selbst irn Norden oft weitaus

Starker vertreten waren. Thoreaus

Einschétzung, dafl es sich um eine

Minoritét handle. ist also richtig.
In den 40er Jahren gewann das

Sklavenproblem zunehmend politische
Brisanz und verquickte sich nicht zu—

letzt mit dem Mexiko—Krieg. Bis dahin

némlich hatte es in der Union eine

ausgeglichene Balance zwischen skla—

venhaltenden Sfidstaaten und 'sklaven—

freien' Nordstaaten gegeben . Das

Gleichgewicht von jeweils 12 Staaten.
bei einer Sonderstellung ffir Louisiana
— das in sich selbst eine Nerd—Slid—

Trennung vollzog
— wurde durch die

Annexion neuer sklavenhaltender Staa—

ten entscheidend gestért. Um dem ent—

gegenzuwirken wurden vom Norden Ver—

fassungen far diese Lander ausge—
arbeitet, die von vornherein festleg—
ten. ob in dem betreffenden Staat die

Sklaverei erlaubt sein sollte oder

nicht. Dies widersprach u.a. der Ver—

fassung. die es ja jedem Amerikaner

freistellte, wo und wie er sich nieder—

lassen wollte.
‘

Die Polarisierung steigerte sich

mit den Verfinderungen. die die Indu—

strialisierung und die steigenden Ein—

wanderungszahlen mit sich brachten.

Ale Slichworte sollen an dieser Stelle

dienen: Arbeitskrfiflepotential im

dichtbesiedelten Nordosten (8). Ver—

sti’idterung [9). Strukturwandel in der

Industrie (10). Transport (11). Erfin—

dungen (12) etc. Damit einher ging
der Strukturwandel in der Landwirt—

schaft; es wurde nun nicht mehr {fir

den Eigenbedarf produziert. sondern

gezielt far den Markt der GroBstédte;
der Beginn der Gronroduktion wurde

durch landwirtschaflliche Maschinen.
der neu entstandenen Industrie (2.8.
McCormick in Chicago) entscheidend

vorangetrieben. Vom Klima

Monokulturen entstanden: —

zum for

den Sfiden bedeutungsvollsten Devisen—

bringer entwickelte sich die Baumwol—

1e, die zudem

hand gepflegt werden mufite. so daB

im Sfiden die wirtschaflliche Erklfirung
ffir die Sklaverei trotz der Maschinen

bestehen blieb.

Diesen Entwicklungen stellten sich

verschiedene lleformbewegungen
gen, darunter etwa die Frauenbewe—

gung. die kommunitérc Sicdlungsbe—
wegung odor die Transzendenlalisten

(Emerson. Thoreau etc.). die zu der

materialistisch—kapitalistisch geprégten
Entwicklung der USA ein geistiges.
moralisches und religiés begn'indetes
Gegenbild entwarfen.

4

die .‘

bedingte i

intensiv VOI’l Menschen— '='

bedeutete dieses System
“

‘

vor allem eine gesellschaflliche Privi- ‘

legierung allcr WeiBen: - eine rassis-
’

Gespeist aus philosophischer. religio—
ser und Us~traditiunalistischer Quelle
hfitte dies entweder dazu ffihren kan-

nen, daB bei allem Strukturwandel
die vorhandene amerikanische Religio—
sitét und der ebenso vorhandene indi-

viduelle Freiheitswille bewahrt geblie'
hen wéiren oder. dafl der kapitalisti—

9\

schen. Entwicklung tatséchlich eine

andere Entwicklung entgegengesetzl
worden ware. Der Beginn der zahl~

reichen Reformvcrsuche (13) deutet auf
die vielffiltigen lnteressengruppen hin.
denen an einer Verfinderung der Ver'

hiiltnisse gelegen war. bzw. die der

sich verfindernden Umwelt eine eigene
Utopie entgegensetzen wollten. Der sa-

zialfikonomischc Umbruch (Parallelen
zu heute dfirfen gezogen warden) in

den USA war Bedingung and Mfiglich"
ken zugleich ffir das Entetehen dieser

Bestrebungen.
Méglichkeit insofern, als gerade auch

der Steal vor dem Bargerkrieg nochi
nicht die integrierende nationalist?
sche Kraft besafi. um den Heformbewe—

gungen enlgegenzutrewn. Zum anderen.

daB die M6glichkeit beetand. sich in

einen Winkel dos riesigen Landes ZU"

rfickzuziehen. um dart mi! praktischel
Arbeit abseits der grofien Geeelleohafl
zu beginnen. D.h. die Energie und‘

Kraft. die in den Bewegungen steckte

und die die Unzufriedenheit mit den

staatlichen und wirtschaftlichen 8M."

wicklungen symbolisierta. konnte sich
auf evolutionfirem Weg einige Frei—v
réume schaffen. Die gesellschaftlichen

'

Strukturen wurden letztlich abet nul’

sehr wenig beeinfluflt. am ehesten ge'

lang dies noch den auf einen bestimflr-

ten Bereich spezialisierten Bewegun'
gen. Als Beispiel kfinnte man anfilh'

ren. daB bis 1848 immerhin 9 Staaten

die 'Schuldhafl' abschafften und 50

einer Forderung der Bewegung zur 563‘
t ‘l \

I"

'

I

en tge— .
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formierung der Gefangnissc naehgaben.

Anderc Kreise. wic die Transzendenla-

listen. hallcn wenigcr direkle Einflufl—

moglichkeilen. Ihre primiirc Wirkung

g‘ehl vor allem in inlellekluelle und

Illerarische Kreise. die sekundarc Wir-

kung
— elwa der Bficher — kam wohl

hiufiger in cincr aufgeklérlen Geisles-

hallung zum Ausdruok. als in konkre—

len Handlungcn.
— ohwoh] dieser Ein—

fl‘uB ja his heulc reichl und deshalb

nichl abschlieBend beurleill werden

kann.

Die Enlwicklung der sozialreformeri—
sehen Gruppon abseils der GroBgesell-

sohafl braohle es jcdooh mil sich, daB

diese Gruppen und Oppositionsbewegun—
gen den Konlakl und EinfluB zu den

neu onlslehenden I’roloslpolenlialcn
der prolelarischen Industriearbeiler—

sohaft verloren. Eine Problemalik. die

auoh auf die frfihen individualislisoh

gosinnlen Anarchislcn (15) zulraf. SO

dafi sich in den Induslriezenlren ein

weilgehond unabhiingiger kollekliver
_

spalor kommunislischer
—

mus onlwiokelle. Ein Parallolfall isl

die Frauenhewogung. die nehon ihren

mlellekluellon Anifingcn (M.Fullt:r.

M.Wollslonoorafl, Konferenz Von Seneca

Falls mil I..Moll. E.C.Slanlon und L.

Slone) bald eine Arhcilerfrauenbewe—

gong ausbildelen: ah 1846 unler Tex—

lilarbeilerinncn mil Sarah Bagley. Da—

boi ging es zom Beispie] um den

Kampf dcr Frauen fiberhaupl in die

Gchrkschaflen aufgenommen zu wer—

don. um gleichon Lohn elc.

Wiihrond so dio einon fur

wahlreohl slrillon. selzlen

anderon fi'lr die Beseiligung
Probleme ein.

Um dio Bedeulung klarzuslollen. nur

ein Faklum: 1866 hokamen die Schwar—

zen das Wahlreohl. 1869 die Frauen.

allordings nur in Wyoming. his 1910

folglen nur weilero 3 Slaalen nach.

das Frauen-

sieh die

akuler

Thoroims "A Plea for C‘U’li‘i". John

Erown

Diese [lode hiell Thoreau am 30.

10. 1653. Er verleidigle darin einen

Mann_ der die Sklaverei durch einen

gewallsamon Aufsland im Siiden zu he—

endon versuchl hallo. dabei gesehei—
lerl und zum Tode verurleill worden

W?”- Brown glauble niehl an eine

friedliche Losung des Sklavenprohlems
“"d versuchle von Virginia aus cinen

Aufsland zu inszcnieren. Er selbsl sah

sich dabei als auscrwéhllcn Fuhrer

”W1 War so von seiner moralischen

Mission fiberzeugl. (1315 or weder Ver—

SLCCkC' Konlaklc. Nachschub oder

Fluchlmaglichkeilen organisierle. Am

16-10.185£} fiberficl er mil einer klei-

”'3“ Schar das Waffenarsenal von Har—

I“‘r'S Ferry. Nachdem sein Aufsland

“ihr schnel] duroh Marines niedergc—

Schlagen wordon war. wurdo er am

2.12.1859 hingerichlol.
Sehon 7.11m Zeilpunkl seiner Tal

hallo im ganzen Land eine Distan—

‘Merunnswellc eingeselzl. 1m Siiden

verdummu; man Brown und forderle

semen Kopf: im Norden versuchlen die

Abolilionislon nnd Kreise dcr Republi—
kanur um Lincoln Brown Mr vcrrl'Ith

7.11 erklfiren.

DaB Thoreau fur ihn Parlei er—

lirifi. hodoulele deshalb, gegen den

weilnus griifilen Teil dcr Uffenllichkeil

anzulrelen: — und ebenso, die eigencn

I‘rinzipien zu vorscharfen.

Anarchis—.

Eine wesenlliche Ursache ffir seinen

Umdenkungsprozess. die Belonung des

passiven Widerstands eines in sozialer

Veranlworlung lebenden Individuums

abzusohwéchen, lag in der Verab—

schiedung des "Fugitive Slave Laws“.

Mil diesem Geselz wurde auch die Un—

lerstfilzung von enlflohenen Sklaven

im Norden unter Slrafe gestelll: d.h.

der Sfiden konnle seinen Machlbereich

fiber die eigenen Grenzen hinaus aus—

dehnen. Gegenfiber dieser Enlwicklung

isl Thoreau zu einem akliven kollek—

liven Widersland bereil. d.h. um noch

mehr Gewall gegen Sklaven zu verhin-

dern, darf Gcwall gegen die Sklaven~

halter angewendel warden. In der Ver-

leidigung Browns sleIIle er heraus.

daB dieser "einen Krieg for die Frei—

heil" geffihrl habe. damil sei Brown

den "Helden des Unabhangigkeilskrie—

ges fiberlegcn". da er nichl nur gegen

auBere Feinde. sondern auch gegen

den ungerechl handelnden eigenen

Slaal vorgegangen sei: — und zwar

aufgrund seiner Ideen und Prinzipien,

nichl aus Eigennulz oder Fremdinleres—

se.

Die Rcaklion der Presse ("Verrfick—

ler“ etc.) prangerl er als "Nfilzlich-

keilsdenken" an. das sich der ober—

fiéchlichen Meinung der Lesermassen

anschiieBe. Brown slehe moralisch weit

fiber ihnen und kfinne nichl von ihnen

Menschliche Gesetze contra Fortschrill

der Menschheit

Ein Vergleich mil einem der erslen'

explizil anarchislischen Denker. Wil~

l'iam Godwin (1793 verfiffenllichle er

Unlersuchung fiber das Wesen der Po-

lilischen Gerechtigkeil") verdeullichl

Thoreaus Grundansalz. So findel z.B.

seine Argumenlalion "die Regierung

(133' USA sei nichls weiler als eine um—

slandliche Maschine, die Idem Forl—

schritl der Menschheil im Wege isl"

seine Enlsprechung bei Godwin:

"Mil welchem Enlzficken mufi der

wohlunlerrichlete Menschenfreund jener
glficklichen Zeil enlgegensehen, we

der Staat verschwunden sein wird.

diese rohe Maschine. welche die ein—

zige forlwéihrende Ursache der mensch—

lichen Lasler gewesen istrfund so man—

mgfache Fehler mil sich ffihrt. die

nur durch ihre vfillige Vernichlung
beseiligl warden kénnen."

Auch die enlscheidende Bedeulung
von "Trulh" (Wahrheil) streicht God—

win heraus: "Die besle Garanlie eines

glficklichen Hesullats (den Staal zu

beseiligen. A.d.A.) liegl in freier,

unbegrenzter Diskussion. In dieser

Kampfarena muB immer die Wahrheil

siegen....Daher mfissen wir jede Ge—

wall mil Abneigung betrachten. Wenn

wir das Schlachlfeld betreten. verlas—

1m Gegensalz zur

Presse folgl Thoreau den Verleidigungs

reden Browns und slelll die Ankléger

anguklagl wordon .

auf die Scile von Tyrannen. Ffir Tho—

reau enllarvl sich in dieser Affare

der Charakler dcr USA. [)3 diese gan-

ze Gesollsohafl auf Gewail begrfindel

sei, konne er sich vorslellcn. daB er

selhsl Tater oder Opfer dieses Slaales

werden kenne. und er sleigerl seine

Rede.. in dem er erklarl. "das ngBle

Komplimenl. das der Slaal Brown und

seinen Mannern machen konnlc. war.

dafl er sie umhrachle."

Dal!» Brown mensehliehe

hroohen hal. wird dabei

deulungslos. weil seine Tal ffir die

gesamlo Menschheil von Wichligkeil

war. und weil Brown in Ullereinslim—

mung mil seinem Gewissen und inneren

moralischen Geselzen akliv geworden
war.

Geselze ge-

ffir ihn be—

sen wir das sichere Gebiel der Wahr—i
heil und fiberlassen der

Zufalls die Enlscheidung. Die Phalanx‘

cler Vernunfl isl unverletzlich: siei

bewegl sich vorwarls. ruhig. sicherne;

Schrills. und nichls kann ihr wider—‘

slehen."
"

Thoreau verwirfl eine Mehrheils—i

enlseheidung aus Grfinden der JUSTICE.:
well die fiberslimmle Minderheil bei

der Enlscheidung keinerlei Einflufll

mehr besilzl. JUSTICE ist der zentrale,

Begriff. auf dem Godwins Krilik an

den polilischen Zuslfinden anselzl:

"Die Gerechligkeil ist diejenige Basis

unseres Verhallens, welche dem Wohle

der Gesamlheil in jeder Beziehung das

Maximum beisleuerl."

Die JUSTICE konsliluierl sich wesent-

lich aus dem Willen zur Beziehung des

ICHS zur GEMEINSCHAFT mil anderen.

D.h. Godwin gem davon aus. daB das

Laune des
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Glfick des Individuums darin wurzelt.

fiir das Ganze der Gemeinschafl zu

wirken, daB darin das Wohl der Ge—

meinschaft und die Selbstfindung des

ICH begri’mdet liegt. Je mehr nun das

Individuum fur sich und die Gemein—

Im Gegensatz zu Thoreaus Seibstrefle-

xion (ein fernfistlich—indischer Binflufi

auf seine Gedankenweil) stellt Godwin

die These auf. daB der Mensch ohne

Ideen zur Welt kommt und unaufharlich

‘

Plfinen

ren und natfirlichen Menschen. sondern

ein entstelltes. bemilleidenswerles Pro-

dukl. zerslfirt durch die Lasmr derer.

die es der Natur zuvortun wollten und

ihr Leben dazu gestalteten, dafi sie

Eitelkeit und Uppigkeit einiger weniger
zu Dienslen sein soilen. Bei unseren

sozialer Verbesserung wolien

wir an den gesunden und ungefessel—
ten Menschen denken. und nicht an

den durch Einmischung und Zwang

hervorgebrachlen Krfippel . . .

"

In seinem Essay "Life without

Principle“ (1863) kritisiert

ausffihrlich die auf Arbeitsethos und

Gewinn abgestellten Werte der burger—
lichen Gesellschaft. Anhand seiner Ne—

gativbeispiele [u.a. Unternehmertum,
Goldrausch. "Klatsch—Kommunikation".
Handel etc.) versucht er deren Schein»

werl, ihre Oberfléchlichkeit und letzt-

lich den Schaden. den sie den Men-—

schen zuffigen . aufzudecken. Sein Ver-—

langen. sich trotz aller Hindernisse

als Menschen zu versténdigen . hat

als Hintergrund eben die These von

der VERVOLLKOMMNUNGSFKHIGKEIT des

Menschen.

Was er in "Walden" beschrieben hat.

namlich die Arbeit an sich selbst. die

Suche nach der eigenen Identitélmach

dem Kontakt und Ietzllich der Identi—

fikation mit dem "Geistigen". ist als

Gegenbild vorhanden. obwohl zunéchst

nur der erste Schriu verlangt wird:

sich die Hohlheit der Wertvorstellun—

gen einzugeslehen. denen man bisher

nachgeeifert hat. Hat der Mensch die—

sen Lernschritt geschafft. gibt es kein

zurfick.

Thoreau.

_ _

durch Anregungen und Erfahrungen
schafl handeit. deslo naher “1th es lernt. Darin liegt nun Slérke und

seinem Glficksbedfirfms. deslo vollkom— Schwéche des Menschen zugleich.
mener wird 46‘ Mensch. Die Vervo‘," Schwéche. weii diese Grundlal—

kommnungsféhigkelt deg Me‘ism‘e". ‘3‘ sache es den Regierungen erleichlcrt

ein nolwfendiger Bestandtell dieses fiber Erziehung. Propaganda. Geld und

Menschenblldes. denn dem IDEAL "der Macht etc. ihren Einflufl auf das Den—

‘Mensch iSt gut" stem zunz‘ichst die ken und Handeln der Menschen auszu—

:Realitét "der Mensch is! 2.8. eigen— fiben.

Q p0

i
100 Q 2Q“

\
“Am

‘

nfltzig" entgegen. Godwin meinl des-

i; halb: "Der normale Mensch sucht das

i Licht gerade so. wie die Blumen es

‘

suchen. Ein Mann, den man nicht zu - .

i sehr start, wird ffir sich selbst das kangtarkgéfl will; dfer iMensch
lernen

i
beste Milieu schaffen und seine Kinder schafi 7m, Cemci rihmnichen 6.036”—

‘
in die richtigen Verhéltnisse bringen. schen Ikein 7

"

“€93 .

m” Mllmen«

] weil der Instinkt ffir Friede und Frei— ,wang "out: Is“

. heil in seiner Natur tief gingewurzen Im Unterschied zu Thoreau klammert

‘ ist. Konlrolle durch andere hat zur Godwin auch die Sexualitét nicht aus;

[ Empfirung geffihn, und die Empfirung da er Eigenlum als Millel zur Finde—

lffihrte zur Unterdrfickung. und die rung und Ausnutzung der mensch—

1 Unlerdrfickung verursacht Schmerz und lichen Schwéiche ablehnt [14). verwirft

1‘ Schwfiche. denen Striemen und Verzer— 9T auch die Familie und die aus ihr

. rungen folgen. Wenn wir die Menschen notwendig resullierenden Eigentums-
1 betrachten. sehen wir nicht den wah- und Abhz’ingigkeitsverhfiltnisse.

In den polilischen Konsequenzen
sind sich Thoreau und Godwin jedoch
wieder einig. has bisher Gesagte 153:

die gemeinsame Basis fur die Gesell—

schaflskrilik der Transzendentalisten

und Anarchisten crkennen und erklz‘irt

Thoreaus Bedeutung als 'Anarchist'.

Die Trennungslinie zwischen Transzen—

dentalismus und Anarchismus liegl vor

allem in der Zielrichtung der einge—
brachten Kritik:

Wenn es den Transzendentaiisten

wesenllich um eine Erneuerung des

Menschen ging, die fiber eine Selbst-

bcslimmung zu erreichen ware. ging
es den Anarchislen mehr um die radi—

kale Beseitigung aller Hindernisse,

die den Menschen an seiner naliirli—

chen Enlwicklung hinderten.

Wenn der Transzendentalist R.W.Bmer—

son mehr auf Reformen der bestehen—

den Gesellschaft Wert iegle. so war

die Abschaffung des Staates (also der

Regierung. der Bi’irokratie. der Ge—

féngnisse. dos Militfirs etc.) fesle

Vorausselzung der Anarchisten {fir das

Gelingen einer herrschaflsfreien Geseii—

sohaft. H.D.Thoreau vollzieht diese

Konsequenz in seinem eigenen Denken

weitgehend nach und sleht dadurch

den Anarchislen von Seilen der Trans—

zendentalisten hei weitem am néchsten.

NACHTRAG:

anarchislischen Tradition

Thoreau's Standort in der

der

sich

In

tel
bisherigen
an.

Darslellung deu—

daB Thoreau durchaus

M
‘

als einer der Urheber von Anarchis—

mus angesehen warden kann. Dafi er.‘

siehl man von Godwins Werk ab. keine

explizit anarchistische Tradition [wohl

aber das "Naturrecht" als gemeinsame
Wurzell und keine enarchistischen

Gruppen kannte. auf die er hfitte ml"

rfickgreifen kénnen. Ififlt ihn zunfichst

ohne Beziehung zum Anarchismus 81'”

scheinen. Dem widerspricht die Tat'

sache. daB diese Bawegung zu seiner

Zeil noch vallig in den Anffingen
steckte und ihre ersten eindeutigen

Ausformungen erst mit dem Work From!"

dhons [1809—1865) und der Auseinan"

derselzung zwischen Marx—Bakunin auf

der Llnternationale IBM bekam.

Von einer anarchistischen politischen
Bewegung kann somit im eigentlichen
Sinn ersl nach 1864 geeprochen warden.

Alles vorhergehende blieb auf der

Stufe politischer Analyse oder alterna~

liver Experimenle von einzeinen Indi'

viduen. Dafi das Gedankengut vorher

wirksam war. und dafi sich aus ihm

in der Geschichte immer wieder Ar}—
sfitze entwickelten. die honstrukuv

den Staat krilisierten oder ihn vallig
in Frage stenten. zeigt. dafi es sich

beim Anarchismus gerade nicht um eine

biofle Ideologie handeit.

Obwohl der Begriff der Anarchie g6“

lfiufig war. wird der Begriff‘ "Anar-‘

chismus" ffir die politische Bewegung
erst vie] spéter akmptiorl. Unter d6!

anarchistischen Bewegung darf marl

sich allerdings von Anfang an nichts

einheitliches vorslenen — das hfiltfi

ihrem Wesen widersprochen -. so gab
es snforl den Unterschied zwischafl

l‘roudhonisten. Bakunislen Oder Indi-

vidualanarchislen. D.h. der Anarchis"
mus tritt in seiner Geechicme zu lmi‘;
nem Zeitpunkl einheitlich auf und‘

kann deshalb auch nicht als eine

"Lehre" begriffen warden - eher 315‘

EINE LEBENSEINSTELLUNG mit einigen
- der Autoritfit zuwiderlaufenden

‘

Grundprinzipien.
In diesem Sinn ist auch Thoreau

cin "Anarchist" (15]. Seine andauern'
de Rezeption belegt. dafi eeine Ausea'

gen ffir die 'Eigenentwiokiung' VD"

Individuen von zentraler Bedeutung
sind. Unter diesem Begrifi ist nach
allem bisher Gosagten zu verstehen.‘
daB sich clas Individuum frei von 81"

len wamgen macht. um zu seiner fli’

genen Idenlilél zu gelangen. Aufgrund
der Seibstfindung ties Echs ist dem

Individuum dann ein Lehen in sozialer

Verantworlung mfiglich. - auch wflflni
dies Iedigl ich bedeuten some. sich
“zum Sand im Getriebe zu masher)";
bzw . mil Thoreaus Flatten: "Let your
life be a counter friction to stop the

machine." ‘

***it*-‘ki-titt***t**i****t*t*****f**

ANMERKUNGEN:

{1) ”...im Jahre 181:6 war-do Thoreau“

...verhaftet, weil er seit vier Jaht'é'"
die Wahlsteuer nicht 'bezahlt helm."
aus: N.D.Thoreau: Uber die Pilicht
des Ungehorsams gegen den Staat (Hg.
W.E.Richartz, Ziirich 1973
(2/ Im Amerikanisch-Mexikanischefl
Krieg (18146—18A8) gelang Hen USA auf’
grand der militéa‘rischen Schwéiche M9“

xikos, die Staaten Neuuflexiko, Animal?a

Californian, Utah and Nevada durch
gewaltsame Annexion and Kauf V0"

Mexiko abzutrennen. siehe unter Histo’
rischer Hintergrund.
('3) 2.8.: Gandhi, Camus/Sartre, Civil
Rights—Bewegung; Oder auch: P8”!
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Goodman: Notizen eines Steinzeitkonser—

vativen (Ausfu'hrungen zur Steuerver—

woigcrung sowie Thoreaus Rezeption
in der Yippie—Bewegung; in:Staatlich—

keitswahn, Miinster 1980}

{/1} Dazu ist anzumerken, daB _'T.’s
Erstassung den der deutschen Uber—

setzung cher entsprechenden Titel "The

Resistance to Civil Government" trug.

(5} Der Individualanarchist B.R.Tucker

(1850—1939} nennt die Anarchisten sei~

ner Richtung auch "simply unterrified

Jeffersonian Democrats”. Tucker wie—

derholtc im iibrigen T.’s Weigerung
Steuern zu zahlen; am 9.8.1875 kiln—

digte er offentlich an, die Kopisteuer
der Sladt Princeton,Mass. nicht mehr

zu bezahlen — auch er landete im Ge—

féingnis und wurde wie T. von Freun—

den gegen Kaution freigekauft.
(6/ Abolitionisten—Bewcgung: im 18.”!-

von den Ouz'ikern eingeleitete Bewegung
ZU!‘ Abschaffung der Sklaverei. Orga—
nisiert in W.L.Garrisons "anti—slavery—

society”.
(7/ U.Sautter: Geschichte der Vereini—

glen Staaten von Amerika, Stuttgart.
1976

(8) Einwanderer wiihrend der Idler

Jahre: 1,7 Millionen;w€ihrend des Jahr—

chmls vor dem Biirgerkrieg: 2,6 Mil.

- davon die moisten aus Dcutschland

und lrland.

limb“!!!

(9/ Vgl..' Philadelphia, 1820:

Einwohner, New York: 130 000;
1810: Philadelphia: 260 000, New York

350 000, Baltimore: 102 000, Boston:

93 000;
1860.- Phil.: 590 000; N.Y.: 1 000 000;
Balt.: 212 000; Boston: 178 000.

(10) Beginn der Spezialisierung
(11) 2.8.Bau der NationalstraBe, Erie—

Kanal etc.; Benutzung der Dampfkraft
und damit zentrale Funktion der Ei—

senbahn: 1830 wurde die erste Strecke

erb'ffnet; 1836 lagen bereits 2000 km

Strecke in 11 Staaten.

(12) U.a.Morsetelegraph, Rotationspres—

se, mechanische Baumwollspinnerei...
(13) Griindung o'er Mormonenkirche 1830

und Zulauf bei Baptisten, Methodisten

’1‘ 1825 Albert Brisbane, der die Ideen

des Franzosen Fourier zu verwirklichen

versuchte und ca. 140 Farmen griindete—
darunter "Brook Farm” an der sich

auch Transzendentalisten (Hawthorne,

Ripley) beteiligten.
'

* Beispiele [Ur Reformbewegungen rich—

teten sich fu‘r Frauenemanzipation,
Wahlrecht fur Schwarze, gegen das

Gefa'ngniswesen, gegen Alkoholismus

(1/4) Vertreter etwa: Josiah Warren

{1798—18744}, Stephan Pearl Andrews

(1812—1886), William B. Greene (1819—

1878), Lysander Spooner (1808—1887)

oder Beniamin R. Tucker.

137 000
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(15) Thoreau stellt sich zur Eigen—

tumsfrage eher pragmatisch: weil Ei—

gentum die Menschen fiber Steuern etc.

erpreBbar macht, pla'diert er — im

heutigen Staat — fu'r Eigentumslosig—
keit, als individuelle SelbstschutzmaB—

nahme.

(16) Thoreau als Anarchist zu inter——

pretieren sollte allerdings dann hin—

tert'ragt werden, sobald der Verdacht

besteht, daB aufgrund einzelner Zitate

vorschnell fu'r eine bestimmte festum—

rissene Richtung vereinnahmt warden

soll. Mir war es nicht mb’glich die

zu diesem Thema existierenden Verb'f—

fentlichungen zu fiberprfifen; wen's

interessiert:

Joseph L.Blau: H.D.Thoreau: Anarchist

imMen and Movements in American

Philosophy, New York 1953

George Catlin: Individualists and An—

archists; in: Story of Political Philo-

sophers, New York 1960

Richard Drinnon: The Politics of the

Upright Man; in: Thoreau in Our Time

Amherst 1966

Staughton Lynd: H. Thoreau: The Ad—

mirable Radical; in: Liberation 7/1967

John Morris: Th. America's Gentle An—

archist; in: Religious Humanism 3/1967

*-‘k%%*>k “'"“4k**%*%**%%*%*%*%*¥1**%**%%amp—.-

FOTO: W.Knapp. Karlsruhe

WWW
M. m Wm



; Begrfindung und Entwicklung libertfirer Péidagogik
von U/i K/emm|

i
1 Freiheitliche Gedankengénge in dcr Padago-

1 gik werden derzeit in der Regal nur mit einer

i “Anti-Pédagogik“ odcr einer antiautoritiiren
1

Erziehungslehre liberaler und sozialistischer

i Prfigung in Zusammenhang gebracht. DaB wir
'

Quellen einer “freien Erziehung“ — wie sic

. heute im Zusammenhang mit der Suche nach

1 alternativen pédagogischen Begegnungsfor-

[ men und Alternativen zur traditionellen Schu-

le diskutiert werden — jedoch wo ganz anders

suchen mfissen, wird weithin fibersehen.

Fragen wir nach den Quellen freiheitlicher

1 Piidagogik, so mfissen wir zunéichst nach den

i Ursprfingen freiheitlicher Gedanken

i schlechthin fragen.
‘

In diesem Zusammenhang stoBen wir dann

zwangslfiufig auf die anarchistischen Oder li-

‘

bertéiren Denker des 18. und 19. Jahrhun-

‘ derts.

| Mit Namen wie William Godwin (1756-
1 1836), Robert Owen (1771-1858), Pierre-Jo-

iseph Proudhon (1809-1865), Max Stimer

1 (1806-1856), Alexander Herzen (1312-1370)

} oder schlieBlich Michail A. Bakunin (1814-

1876) verbindet sich erstmals in der Geschich-

Ie der Gedanke an eine radikale Freiheit des

Individuums durch die Aufhebung jeglicher
Herrschaft fiber den Menschen sowie durch

die Beseitigung staatlicher Autorit'in. Zwei-

fenos gab es bereits vor diesen Denkern liber-

tére Gesellschaftskritiker — denken wir nur an

den Franzosen Etienne de la Boetic aus dem

16. Jahrhundert — je’doch entwickelte sich erst

im 19.]ahrhundert, nicht zuletzt wegen der

Proletarisierung und Radikalisierung der

Massen, eine ernstzunehmende anarchisti-

sche Bewegung, die mit ihrer “Propaganda
der Tat“ zu einer trcibenden rcvolutionéren

Kraft im letzten Jahrhundert und noch zu Be-

ginn dieses Jahrhunderts (RuBland. Spanien)
wurde.

Eine radikalc Padagogi, d.h. cine Pédago-
gik. die jeglichen Zwang in der Erziehung und

Bildung ablehnt, muB letztcn Endcs seinen

Ursprung in einer radikal-freiheitlichen An—

tropologie haben. Jedoch wederJ.J.Rousseau
noch A.S.Neill odcr sonstige bfirgerliche Re-

formpiidagogen zu Beginn des 20Jahrhun-

dens. durchbrachen das Ideal einer biirgerli-
Chen Freiheit. die letzten Endes in cine Frei-

hcit des Stiirkeren mflndet und wo Gleichheit

lediglich zu einer Gleichheit innerhalb cine:

bestehenden Klasse verkfimmert.

Die Voraussetzung einer freiheitiichen

Pédagogik ist ein freiheitliches Versténdnis

vom Menschen und die Forderung nach einer

herrschaftsfreien und diskursfiihigen Gesell-

schaftsform.

In diesem Sinne miissen wir die Ursprfingc
einer freiheitlichen Oder anarchistischen Er—

ziehung und Bildung in den Eibertfiren Gedan-

kengi‘mgen vergangener Jahrhunderte su-

Chen.

Obwohl es im Laufe der Ietzten zweihun-

den Jahrc zu einer ganzen Reihe wan liberti-

ren Schul- und Bildungsexperimemen kam -

denken wir an R.Owens Musterkolonien

“New Lanark“ (1812-1824) und “New Har-

mony“ (1825—1829). an L.N.Tolstois Bauem—

schule “Jasnaja Poljana“ (1859-1862), an

F.Ferrers “Escuela Modema" (1901-1906)
Oder auch an B.Russels Gegensti‘ick- zu A.S-



.Neills “Summerhill” — “Beacon Hill“ (1927-

1943). wurden sic in der ctabliertcn Padago—

gik nur sporadisch diskutiert und als utopisch

verworfen.

Besonders in Dcutschland konnen wir eine

starke Zuriicklialtung bei dcr Rczeption einer

nnarchistisclien Piidagogik beobachten. Le-

diglicli in der Weimarer Zeit erwaehte fiir we-

nige Jalire eine ausgcpriigte anarchistisch-

proletarisclie Erziehungsbcwegung ', die un-

trcnnbnr mit Otto und Alice Riihle, Siegfried

Bernfeld. Ernst Friedrich, Willy Steiger oder

Waller Borgius verbunden isl.

In den romanisclien Liindern ltalicn. Spa-

nien und Frankreicli cmwickeltc sich bis in die

drciBiger Jahre dieses Jnhrliunderls eine weit

verbreitete — und nnerkanntc - anarchistische

Erzieliungslmwegung im AnschluB an Fran-

cisco Ferrer und seiner “Rationalistischen Er-

ziehung‘”.
Auch in RuBlnnd findcn wir im Zusammen-

hang mit der liberliiren Reformpiidagogik
Leo N. Tolstois

-‘ und seincn Schiilern I.l._

Gorbunov-Posadov, KN. Ventcel und S.T.

Sackij cine freihcitliclic Erziehungsbewe-

gung. die nacli 1917 in einer friihsowjetischen

Revolutionspiidagogik von N.K. Krupskaja

und RP. Blonskij weiterlcbte.

Zu crwiilinen bleibl noch die nordamerika-

nisclie “Free-School-Bewegung“ seit Ende

dcr sechziger .lnlire. in wclelier wcsentliche

Elemente einer libcrliiren l’iidagogik mit cin-

gcflosscn sind. Die aucli bei uns inzwischen

beknnnien Verlretcr dieser Allernativpiid-

agogik, Paul Goodman, George Dennison.

John Holt, Johnatan Kozol
‘
verstehen sich in

der.Tradition von LN. Tolstoi, F.Ferrer und

M.Stirner. Vor allem G.Dennison bezieht

sich in seinem — schon zum Klassiker geworde-
nen Bericht iiber die “First Street School“ ex-

plizit und ausfiihrlich auf LN. Tolstois Re-

formpéidagogik.

Prinzipien libertérer Pfidagogik

Worin unterscheidet sich nun eine freiheitli-

che Erzichungslehre von anderen?

Joel Spring schreibt in seinem Buch “Erzie~

hung als Befrciung“: Die Verbindung von re-

volutiondren Gedankcn mi! einer radikalen

Pddagogik hat ihrem Ursprung in einem star—

ken Pessimismus. cinem Geffihl, da/J‘ revolu-

tioniire, soziale and (Skonomische Veriiride-

rungen I'm 20.]ahrhunder! in einem toralitdren

Staat gecndet haben, zum Beispiel derSowjer-

union, in der aufdie rerolutiondren Impulse ei-

ne Periode konseri'ativer Dikratur folgte.

(1982, 5.118)

J.Spring deutct hicr die zcntrale Kritik an

einer orthodox—sozialistischen Erziehungsleh-
re an. die einmal Erziehung erst im Zuge ver~

éindertcr okonomischer Verhh’lmisse verwirk-

lichen kann. Zum Zweiten implizicrt dies, daB

cine so verstandene Pfidagogik politischen
Ziclen untergcordnet wird. daB also nicht pri-
miir das zu bildende Individuum im Mittel-

21

punkt der Pfidagogik steht, sondern politische
Ziele Entwicklungs- und Erziehungsziele

fibergestfilpt werden.

Besonders deutlieh wurde dieses Versténdnis

von Péidagogik wfihrend den zwanziger und

dreiBiger Jahren unsetes Jahrhunderts, 31$ 50-

zialistische Erzieher in Deutschland (E.H6rn—

1e, O.F.Kanitz) und in der Sowjetunion (W.I—

.Lenin) Pédagogik in den Dienst des Klaseen-

kampfes stellten, wo bercits Kinder zu kleinen

“Klassenkéimpfern” und Revolutionéren er—

zogen wurden, ohne ihrer Individualitét und

Entwicklung einen Freiraum zu lassen.

Von einer solchen Richtung in der Pédago-

gik unterscheidet sich eine libertére Erzie—

hungslehre ebenso, wie von einer Padagogik
liberal—antiautoritfirer Préigung. Ffir AS—

.Neill, dem wichtigsten Vertreter dieser Rich—

tung, wurde ein individualles, hedonistisches

Gliick des Zéglings zum letzten Erziehungs—

ziel. Der zu Erziehende befindet sich hier,

ihnlich J.J .Rousseaus Emile, auf einer “pad-

agogischen lnsel“, isoliert von jeglichen Um—

welteinflfissen und damit abgeschnitten von

der realen Lebenswelt.

Auch von diesem anderen Extrem einer
seheinbar freiheitliehen Erziehung miissen

wir eine anarchistische Pfidagogik nnterschei—
den.

J . Spring driickt die Intention jener freiheitli-

Cher Erziehungslehren folgendermaBen aus:

“In der Zukunft mu/J’ ein Erziehungssystem ge-



und Ilja in Jasnaia Poljana

such! werden, dafl das individueIIe Bewufltsein

aufeine Ebeneffihrt, auf der die sozialen und

historischen Kriz’fte erkannl werden, die unsere

heutige Gesellschaft bestimmt haben. Dies

mu/J‘ durch eine Kombination van Theorie imd

Praxis geschehen, die sich wechselseirig er-

giinzt, wenn alle Menschen fiir eine befreire

Gesellschaft arbeiten. Es sollte keinen Plan fiir
eine zukiinftige Veriz'nderung geben, sondem

eher einen konstanten Dialog iiber Mine] and

Ziele. Erziehung .rollte das Herzstiick eines

solchen revolutioniiren Bestrebens sein”(1982.

8.131)‘ Mit solchen Forderungen an eine zu-

ki'mftige. freie, bzw. befreite Pédagogik,
riickt J.Spring in die Niihc einer “kritischen

Erziehungstheorie“, wie sie von den Vertre-

tern der Frankfurter Schule (Th.W. Adorno.

M.Horkheimer) seit den dreiBiger Jahren

propagicrt wurde.

Es ist schwierig, eine libertiire Erziehungs-

theorie auf einen Nenncr zu bringen. Die li-

bertiire Erziehungsvorstcllung

i Leo Tolsfoi mit seinen Enkelkindern Sonja

Leo Tolstoi mit Bauern und deren Kindern in

Jasnaja Poljana im Jahre 1909

Der Dichter mit seinem Sekretér Nikolai

Gussew, 1909. in Jasnaja Poljana

Der 81jéhrige Tolstoi im Arbeitszimmer sei-

nes Hauses in Jasnaia Poljana

Leo Toistoi mit seinem Sekretér Valentin Bul-

gakow im Park von Jasnaja Poljana, 1910

gibt es

schlechthin nicht. Die wenigsten anarchisti-

schen Pfidagogen haben ihre Ansichten in ei-

nem geschlossenen péidagogiachen System

vorgelegt. Sie waren vielmehr alie “Miinner

dcr Praxis“ und entwiekelten aus der Praxis

fiir die Praxis. verbunden mit ideologiekriti-

schen Reflexionen. ihre Programme. 0. Riih—

le spruch 1919 in seinem piidagogischen "Ma-

nifest“ von vier Fundamenten einer Erzie-

hung zum freiheitlichen Sozialismus: “Erzie-

hen wir sie im Geiste des Sozialixmusfrei, sell;-

stiindig, wahr mid solidarisch Ills Menschcn

und Kiimpfer, denkend, wollend. handelnd.“

(Erziehung zum Sozialismus. Ein Manifest.

Berlin 1919. 8.22) Ahnlieh driickt dies LN.

Tolstoi 1861 aus, 2115 or schrieb: “Wir wissen.

dafl unsere Gnmdfiberzeugung darin besreht,

dafl die cinzige Grundlage der Erzielmng die

ERFA HRUNG und ihr einziges Kriterium die

FREIHEIT is!" (Gedanken iibcr Voiksbil-

dung. In: Th. Rutt (Hg) Paderborn 1960.

8.27).
Diesc bcidcn Prinzipien: Freihcit des indi-

viduums in einer freien. 1cbcnsoffcnen Ge-

meinschaft und Erfahrung ais Grundlage ei-

ner freien Bildung und Erziehung. scheinen

mir die zcmralen Momente einer libertiiren

Piidagogik zu scin.

Wie schon angedeutet. war und ist libertiire

Piidagogik in crstcr Linie eine radikale Schul-

kritik, dcr es um eine Veriindcrung bestehen-

der autoritiirer Zwangsschulsystcme geht. Mit

aller Deutlichkeit driickt dies F. Ferrcr nus:

"Zwei Wege slehen jenen offen. die at miter-

nehmen wollen, div Erzir’himg der Kinder :u

emeuem: Sie kiirzrwn versuchen. die Schule

dadurch zu veriindcrn, {111/} Si? dieAnlagen dc’s

Kindes studicren mid M'isserm‘hafrlivh nach-

weisen, (la/3 (ins bestehendc UnIi'rrii‘hstchema

mangelhaft is! und veriinderr warden mufl.
Oder sie kiiuncn ncm’ Schiller: griindcn nach

den Grundsiilzen mid im Dims! jenm Idealx.

dus aufgesieilt wordm is! 1'0" alljem'n. die die

Bestimmung. (lie Grausamkeir. den Beirug
und die Unwahrlieit. die die Basis der moder-

rien Gescllsclmft geworden ixr. ablehnen.“

(Die Moderne Schulc. Berlin 1923).
Fiir Ferrer knm nur dcr zweite Weg in Fra-

ge. 1n diese alte Tradition libertiirer Schulkri-

tik (sic beginm mit R. Owens kommunisti-

Tolstoi im Kreise von Verwanoien und

Gésten im Park von Jasnaja Poljana

schen Mustersiedlungen) miissen wir auch die

US-Amerikaner P. Goodman, J. Holt, 3. Ko- *

201 und G. Dennison einordnen, die ~ Wie

schon gesagl
— seit Ende der secliziger Jame

fiir eine “Free-School-Bewegung“ eintraten

und zu Mentoren einer Renaissance libertiirer

Schulkritik in den USA und schlieBIich auch

in der Bundesrepublik geworden sind.

Entwicklungsgeseln‘ehte (1e: libertii‘

ten Pfidagngik

Zu den ersten Klassikern einer libertfiren Er— 3

ziehungslehre ziihlen zweifelios W. Godwin.

R. Owen. Ch. Fourier 11nd M. Stirner, die sich

alle mi: Fragen der Pfidagogik auseinander—

seizten. Hervorzuheben sind hier die prakti-
schen Experimente von R. Owen und Ch.

Fourier in ihren kommunistischen Gemein-

schaften zu Beginn des I9.Jahrhunderts. R.

Owen wurde mit seinem Erziehungssystem in

einer Kolonie “New Lanark“ wegweisend fiir

die Reform des englischen Elementarschul-

wesens im l9.Jahrhundert. Owen und Fourier

versuchten ihre freiheitliche Umpie nicht
;

durch radikal-revolutionfire Verfinderungen
der Verhiiltnissc zu verwirklichen. sondcm

fiber den Weg einer zwangsiosen und “harmo-

nischen“ (Ch.Fourier) “Charakterbilciung”
(R.Owen).

Dieser “Vorfriihiing” einer libertarian Er-

ziehungsbewcgung wird ab Mitre (113519.12th-

hunderts durch cine “Bliitezeit“ freiheitlicher

Erziehungs1ehren fortgesetzr, die erst Mitre

Leo Tolstoi zu Pferde in der Umgebung
von Jasnaja Poljana im Jahre 1908



der dreiBigcr Jahre diescs Jahrhunderls lang-

5am\'crdr1111gt\\'11r(le. 111 diescn Zeitraum fal-

len die groBartigen Sehulprojcktc von

L.\'.’1‘olsloi (1859-1862). F.Ferrcr (1901-
19116) Oder B.R11ssel (1927-1943(. (lie zum

Beispiel 1111' freiheilliche SC11111en11'1n'dcn11nd

his lieule exemplariscli als Bewcis der Richlig-
keit libertarer Erzielluilgsvnrslellungen sle-

hen.

In der gleiehcn Zcit treten Cine gauze Rcihe

\‘011 1’1'11klil-1ern 11e1'1'01'. die SlCll in Wort 11nd

T111 fur eine radik111-demok1'alische und huma-

nistisclie Erziehung einsetzlen. Der hekann-

lesle unter ihnen isl Mahatma Gandhi. der mil

scinem l’rinzip des Lvexxaltlosen Widerslandes.

(L IS er \on 1..N .1015101 111111 llenrv David '1110-

rL‘au libernommcn 11111. ein Fanal flir eine

herrsehaftsfreie 11nd gewaltlnsc Zukunlt setz~

le. Ohwohl M.Gandhi nie einc griiBere 11nd

systematisehe Arbcil iiher 131'Ziehung schricb.

setzle er sieh intensiv — praktisch wie theore-

tixch mil den Fragen der Bildlmg 11nd Erzie-

111mgauscinander(\'g11W.Molt. 1970).

O.R1'ilile. 13.1:riedrie11.

S.Bernfe1d sind weilere Personcn. mil denen

Mr 211 jener Zeil eine frejheitliehc Erzic-

hungslclire verbinden m1'issen. 0.1{111110 bci-

\plLl\\\LisL 11Lr 711111'icl1xt derlxKI’D angehiirlc.
aux il1rjedoe11 \1LLLn “Untreuc” ausgcstoflcn
11 11rdL \\11rdL 7.11sammen mil SLlllL‘r Frau Ali—

LC 7.11 eincm de1 \xichligsten 1’1'id11g0gen cincs

“freien Suzialistnus". In seinem selmn ziticr-

tL‘n Manifest 7.11r lirziehung V011 1919111111 sei-

ner. zus‘annnen mil seiner Frau Alice heraus—

gcgehcnen Zeitscln‘ifl “AM ANDEREN

UFFR-Bliitter 1111~ cine sozialistisehe Erzic-

111mg" (1924/25). trat er {iir die l’rinzipien
FREll-lElT. SELBS’I‘ANDIGKEIT.

WAHRHEIT 11nd SOLID/\RITAT 111$ Plei—

ler eincr freien lirziehung ein.

Leg Tolsloi und Maxim Gorki in Jasnaja
Poljana im Jahre 1900

W.Bo1‘gius und
‘

merkl ihr hier.

cure

wir: daB es den SF weiter verbreiten

hilfl naturlich auch.

Literaturangabcn
von 11.

ncn gehl auch anders.

tcrnalivschulen und Allernaliv—Padago—

gik. Munchcn 1978.1982.

Weitcre

porlo beim SF angel'orderl werden.

Nach dcm crzwungcncn “Dornréschen-

sch111f" in den drciBigcr und vicrzigcr Jahren

crwachte crst zu Beginn dcr scchzigcr Jahre

crncut radikal-frcihcitlichcs chankengut in-

der Piidagogik. Es warcn hicr in crslcr Linic

die schon gcnanntcn nordamerikanischc Pad-

agogcn. dic sich um einc Renaissance bcmiih-

ten. Dicsc Gcgcnsc11ulbc11'cgung errcichlc

Anfang der sicbzigcr Jahre schlicBlich auch

Dculsehland. wo jcnc radikalc Schulkrilik —

hcgrlindcl durch cine radikale piidagogischc

Anlhmpologic —- aufgcnommen wurdc und

scitdcm anliaulnril'11rc Projckte sozialislischcr

Priigung zilwgcléist 11111. 111 dieser dcrzeiligcn
dcutschen A1lcrnatix'schulbewegung crinncrl

man sich icdoch nur selten an die eigcnllichcn

“geistigcn Viiter jcncr radikalcn Anthropo-

logic aus dem 19. .lahrhundLrt. die dicsc Frei—

licilspadagogik ermOglithe 11nd hervorbrach-

lC.

ANMERKUNGEN:

1 \gl. hiLr7.11dic-\rbei1\on Ulrich Linse: Die anar-

L‘histisclle und 1n1rchosxndikalislischc Jugendbe-

WLgung 1918-19“. Frankfurt 1976

2 F. l‘errer: Die Moderne Sch111e.1\'11chgelasscne Er—

kl1'1r11ngen 11nd Betr:1chtungen 11er die ralionalisti-

schc Lehrmclhode Berlin 1‘ :3 (Reprint: 1970.

1975).
P1 Ramus: Francisco Ferrer. Sein Leben 11nd Werk.

\Vien1910.

1’.Ramus/\V.Arc11er/D.Poole: Francisco Ferrcr.

Uher den Begrfinder dL‘r anarchistischen moderncn

Sc11111c./\n7.1111115en 1982.

3 Leo N.To|sloi: Fiidagogischc Schriften. 3131111110.

Hg. 1'. R.L("1\1'enfeld. Leipzig 1907. 1911).
l..N.Tolsloi: Ausgcwiihlte piidagogische Schriflen.

Hg. 1'. Th.R1IlL Padcrborn 1960.

1..N.Tolsloi: Die Schule van Jasnaja Puljana. Mil Ci-

ner IEinleilung fiber dcn Beilrag Tolstois zur Tlieorie

11nd Praxis anarchislischcr Padagogik. Telgte—‘Ncsl-
hevern 1976. 1980.

Uli Klemm: Leo Tolsmi —L‘in \‘L‘rgessener Padagogc.

in: l’aderbornerStudiang. 1933. Heft 1/2. 5.59-64

Wer bis hierher gelesen hat. wird ge—

merkt haben, dafl wir mil dieser Num-

mer langsam auf Photosatz umsleigen.
daB dies nicht ohne Pannen geht,

DaB es ffir die Les—

Zeilschrift. und ffir

Vortcil ist, hoffen
barkcil unserer

Augcn von

Uberblick fiber die Alterna—

mit. ausffihrlichen

vermittell der Band

Knaucr/E. Krohn/P. Haner: Ler—

Reader zu A1—

(“Einen

tivschulbewegung

(5)Gcorgc Dennison: Lernen 11nd Frei—

hcil. Aus der Praxis der First Street.

School. Frankfurt 1971 (eng1.1969).
‘
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‘
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"Johannes Agnoli, Professor am Pachbareich Polito*

‘ logic der Freien Universitfit Berlin. versteht sich

‘

. ‘.: ‘im Sinne eines undogmatischen Marxismus. Er wurde

,.“ "sowohl dutch sein Engagement innerhalb der 68' Stu-
~

1“f 'dentenbewegung ("Transformation der Demokratie"],‘
als auch durch Verfiffentlichungen, die sich mit
der praktischen Neubestimmung des Marxismus, sowie‘

‘_ T seiner Authentizitat beschaftigen, bekannt.

Das Interview fuhrte Wolfram Beyer vom LIBERTEREN‘
[-** FORUM BERLIN. Das Libertfire Forum wird‘ von der In—

ternationale der Kriegsdienstgegner (IDK Berlin)
und der Freien Arbeiter Union (FAU Berlin, Anarcho-

Syndikalisten) getragen.

'
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'
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'
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W.B.: Johannes, Du verstehst Dich als ein Marxism:
‘aber es gibt ja den Marxismus nicht, sondern ver~§
schiedene Ausprégfigen. Wie wiirdest Du Deine Posi~i
tian in diesem Zusammenhang sehen?

J.A.: Da gibt es eine ganz einfache Antwort: da‘
es den Marxismus nicht gibt, bin ich auch kein "\

Man-mt. Marxismus ist fiir mich ein Kampfbegriff:
ich bin ein Marxist, wenn ich auf Gegner kommunisti-
scher revolutionarer ‘Positionen treffe. Aber sonst‘
bin ich einer, der, wie Kant sagte, sich seines;
Verstandes bedient. 1
Etwas anderes ist es mit der Frage, wie es mit den‘

Theorien von Marx bestimmt sei, Marx ist fur mich
ein ganz normaler Mensch, "Sohn einer Mutter”, wie

man auf italienisch sagt. Also muls er auch Fehlerj
gemacht haben. Ich lese Marx nicht in er Annahme,
alles wiirde stimmen, sondern irgendwo miissen auch

‘Fehler sein, man muIS ihn also kritisch lesen. Ich‘
'halte jedoch vier Positionen in seiner Theorie fur;
unverzichtbar: ‘

- Erstens seine Analyse der kapitalistischen Prer-

duktionsweise. Er hat den Kern der Sache begriffen‘
und richtig analysiert. Da brauchen wir nur Brgfin“
zungsarbeit zu leisten.

— Zweitens die Schlufsfolgerung aus seiner Analyse-3
Es ist nicht die geschichtsphilosophische Schluleol-fl
gerung, es mfisse zum Kommunismus kommen, sondern‘

zdie SchluBfolgerung: die Produktionsweise ist 261"

st'cirerisch, ist menschenfeindlich, also muff: 51393
abgeschafft werden. Sie ist nicht nur menschenfeind"
lich, sondern auch naturfeindlich. Kritik am Fort”
schritt und an der Akkumulation orientierten Technik
ist auch bei Marx zu finden. Ich habe mich gefragtq
warum viir das nicht friiher gemerkt haben. Senr einfl
fach, ich habe das "Kapital" vor 20 Jahren gelesena
Damals war die O'kologie Rein Problem und wir haben
diese Seite der Analyse iiberlesen, Marx hat at???
schon festgestellt: dais die Kapitalverwertung c119

Menschen ausbeutet und die Natur zerst'o'rt.
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— Das Dritte ist Marx‘ Negation des Staates; einer

Negation des Staates, die bei ihm allerdings nur

ein Projekt, ein Vorschlag gewesen ist: diese Erb-

schaft, die er auf dem Weg hinterlassen hat, die
7

er liegen gelassen hat, die mfissen wir antreten.

Marx hat in oer ”Kritik des Gothaer Programms" gegen

die V011 Lasalle herkommende Perspektive der deut-

schen Sozialdemokratie gezeigt, dais der Aufbau des

Sozialismus Stuck far Stiick mit dem Abbau des

Staates beginnen muIS, um zum Kommunismus zu fiihren.

abgekiirzt nennen will: die Unbedingtheit einer revo—

lutionaren Perspektive.
'

‘

W.B.: Also, Deine zwei theoretischen Saulen in An-

lehnung an die Theorie von Karl Marx sind die Kapi—
talismuskritik und die Staatskritik.

J.A.: Meine theoretische Arbeit, die sich an Marx

orientiert, ist die Fortsetzung der Kritik der poli-
tischen Okonomie zu einer Kritik der Politik hin.

W.B;: In der Realit'a‘t k'onnen wir feststellen, dafS

der Marxismus zum Wegbereiter einer Staatsideologie
wurde, menschenfeindliche Systeme entstanden, die

sich auf die Theorie von Karl Marx beziehen.

J.Ao: Zur Klarung eine Analogie: der Marxismus 15’:

dies geworden, genauso wie das Christentum eine

Staatsideologie seit Augustinus geworden ist. In

den Anfangen war das Christentum eine staatsfeind—

liche Ideologie. DaCS das Christentum eine Staats—

ideologie wurde, dais Augustinus das rb‘mische Reich

aufrief zum Kampf gegen die Manichaer, hat nichts

mit dem armen Jesus Christus zu tun. Mit Marx hat

dies auch nichts zu tun: eigentlich sind dies unzu-

lassige Vergleiche, weil Marx kein Religionsstifter
war!

Nehmen wir es anders: was hat Hegel mit Hitler zu

tun? Trotzdem hat man gesagt, die Staatsvergb‘tterung
Hitlers stamme_von Hegel.
Marx'ismus als Staatsideologie ist kein Marxismus

'.mehr, sondern bezeichnet sich so. Es ist das Glei~
,

Che, wie wenn sich ein wirtschaftliches und soziales
‘

. System "realer Sozialismus" nennt. Richtig ist nur,

'daB es real ist und sich sozialistisch nenntc Oder

bezeichnet. Wo ist hier denn eine Demokratie? Daraus

— Schliefilich gibt es den Vierten Punkt, den ich

nehmen wir unseren Staat, der sich als DemOkraties~
"“ ‘- T:

.s.
‘

:

Oaber eine theoretische Position zu entwickeln und
M

I

zu folgern, daB die Demokratie etwas Schlechtes

sei, da man ja sehe, wie die Bundesrepublik funktio-

niere, oder die USA funktionieren, ist das Zeichen

eines Hirnrissigenr Marx kritisieren, weil Ideologen
der sich so nennenden real SOZialistischen Lander

sich auf ihn berufen, ware genauso falsch, als wenn

man irgend einen Denker kritisieren wiirde, weil

andere sich auf diesen beziehen. Man macht also

einem Denker einen ProzeB, der Intentionen betrifft

und nicht Realitaten:
,
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. :W.B.: Aber bei Marx gibt es sehr konkrete Hinweise

I "und Bez_ugsopunkte ffir die marxistischen Ideologen,

g
die damn 1hre Ausprfigung von Marxismus begrfinden.

.J.A.: ...konkrete Hinweise? Man hat aus einigen

Marx gibt es eine Stelle, die das Ende des Kapita—

! ‘Systems kommen nicht von Marxens kritiE Her politi-

J.A.: Dagegen ist nichts einzuwendan. Nicht etwa

deshalb, weil es "im Prinzip" systematiach richtig

sei, sondern weil die Zeit wirklich so weit 151:.

Die Zeit ist wirklich so weit, dais ein Aussteigan

sozusagen ein konkreter Schritt sein konnte, worm

dies Massencharakter annimmt. Nur wird auch daraus

_ ‘

"

ein Dogma gemacht.

lismus mit dem beriihmten Wort beschreibt: der Ex- Viele Anarchisten konstruieren aus einem unsnrstermz'at~

propriatlon der Expropriateure. Stell Dir mal vor, tischen Konglomerat von Impulsen, Ideon, Vorstellunr

diese Stelle ist etwa ein dutzend Zeilen lang, steht , gen, Perspektiven und Projekten ein Denksystem.
‘

.

vollig verloren im "Kapital". Ein paar Zeilen in Ich bin der Ansicht, daB die romanischen Lfinder

einem Werlf mit ein paar tausend Seiten, und daraus gut beraten sind, wenn sie Anarchie sagen und 1116‘”

hat man ein ganzes System gemacht. Anarchismus. Ich glaube, dais es auch das Gute an

Es ist genauso wie mit dem Begriff "Diktatur des Marx gewesen 15¢. Wie auch an der Anarchie, mu"

Proletariats". Der Begriff taught bei Marx V151- Entwflrfe, Vorschlfige zu machen. Marx selbst bezeich-

leicht drei oder viermal auf; jeweils eine Zeile, net 591“ Werk "535 Kapital" 315 Entwurf: 91‘ war

und daraus hat man ein politisches System konstru- damit uberhaupt nicht zufrieden - €185 sehr zuz‘echt!

ieren legitimieren wollen. Die Inhalte dieses

Bemerkungen einen theoretischen Berg gemacht. Bei_

WfB.:.Woher nimmst Du die Gewiflheit. dam die Zei‘t

schen Okonomie her!
w1rk11ch so weit ist, um Perspektiven einer anderen v

v
— —-

‘
'

‘

Gesellschaft heute schon zu leben? Var ca. 50 Jahren

‘r; Q ah“ i
~

fl haben auch schon Marxisten behauptet, dais der Kapi'

j
v

: talismus am Ende sei...

A "‘ ‘

W“ 7'“ t

J
‘

J.A.:...nun, die Gewiflheit, sie Roma: in der Tat

aus Marxens Analyse.
Ich sehe 2.8. die Entwicklung des technischen Fort-

“
schritts. Sie hat eine Hohe erreicht, bei der sich

"

das Kapital selber frifit. Marx mein’ce einmal, wenn
‘

es vollautomatische Fabriken gibt, dann konnen diese

Fabriken tatsachlich nur Gebrauchswerte herstellen.

und keine Tauschwerte. Wenn kein Mensch mehr arbei-
‘ $11“ tet dannbekot‘ d h Lh dd 'btk

‘

‘

,

_

,
mm nleman me r o n, un arm 1

a. z?- .
. ¢w es Keinen Markt mehr.

g
‘

g cm ~_
‘5' #105 1 mi?

Mir befinden uns allerdings in einer endemischen

Die leninistische Organisation der sowjetischen;

‘

Krise, die Marx noch unbekannt war — bekannt hfich‘
"

Gesellschaft ubernimmt vielmehr das Organisations—

”‘stens in der verkfirzten Form des Dilomas: entwedef
‘

‘

Revolution oder Untergang aller Klassen.

‘31 ‘modell der kapitalistischen Produktion. Lenin war 'Nun zur Krise: In diesem Jahr $011 as 2.8. mit deT

\ hat.

3‘ und Reproduktionsprozefi. Auf einer Konferenz in ‘nischen Innovation, 5-11.. .625 wird nMcstes

‘ 'seiner Auffassung die Sache so und so ist. Aber

ibegeistert Von der Organisation der Tyusts und_ der'
‘

‘Wirtschaft wieder aufwarts gehen. Dies bedeutet

wDeutschen Reichspost. .Stalin hag die. klassuehe
‘

aber nicht den Ruckgang der Arbeitslosigkeit. ES

‘Formulierung gepragt: D18 S°WJEtur.‘lon.sel revolUFIO' L, _geht aufwéirts mit der Rationalisierung und der tech‘

nfirer russischer Impuls plus amerikanlsche Sachlich-
”WW ‘1

_

,keit. Hier gibt es einen weiteren‘Grund! weshalb “ t O a... W

die Oktoberrevolution am Ende gescheitert ist. m *"
‘

a a» i
W.B.: Far Marxisten ist die Frage des revoiutionziren“

*

i t “ “‘8‘
Subjekts‘ eindeutig bestimmt mit der Arbelterklasse N g

t
V. “ ‘ .,

i h n \m m

‘M
“

‘.

und wird als wichtiger Bestandteil der Theorie vonk

m
”A;J.A.: Die Frage des revolutionfiren Subjekgs ist

fUr mich eine rein akademische Frage. ’Revolugionares ‘_

Subjekt ist das Subjekt, das die Revolution vor ‘5 ‘

Das revolutionare Subjekt kann nicht abgeleitet *4 mu ‘
a...
awerden Von einem abstrakt analysierten Produktions-

wMarx angesehen .

Jahr

Agape, nbrdlich von Turin, mit den dam-als. HOChL *‘mehr produziert und es wird mehr Arboitslose gebafl-

existiérenden Basiskomitees der norditalienischen ‘ Der Wirtschaftszyklus ist aber aus den Fugen get

‘Fabriken, wurde die Frage nach dem revoluiionfiren lraten. Ein normaler Wirtschaftszyklus hat immeT

Subjekt gestellt. Das Mitglied einer Basisgruppe jeinen
normalen Regenerationscharakter: Niedergang

von Alfa Romeo antwortete darauf, dais sich die Ant-~ ider wirtschaft, Arbeitslosigkeit und dann wieder

wort am Tage X herausstellen wiirde, nfimlich, wer ‘Akkumulation. Dies ist durch die technische Innova‘

dann auf der Seite der "revolutionflren Barrikade" ltin unterbrochen worden, die zwar dafflr sorgt, €18“

stehen wurde, auch wenn jemand im Beruf ein Pfaffewdie Produktion wieder angekurbelt wird, ohne zu-

sei. . .

' leich die Akkunulation zu garantieren. Fruher war

(Wenn jemand einwenden wiirde, dies sei nicht mehr Qich ein Kritiker der Theorie des "tendenzielle’n

‘lmarxistisch, dann wiirde ich antworten: das ist m1r $3115 der Profitrate”. Jetzt merke ich abet, da

doch egal.
etwas daran richtig ist, in der Tat: es wird immer

Was ich bei meinen hochverehrten orthoooxen Genossen mehr produziert, aber nicht mehr so geschwind akku‘

als komisch empfinde, ist der Legitimationsdruck, muliert wie fruher. Es fehlc der absorbierEHdF

‘unter den sie sich freiwillig und Ohne Gm“? 5‘91‘ Markt. Dieser war seit jeher nie der Isumwssek‘c:or

{1en. Ganz gleich, was sie sagen: alles muB mit Marx des Marktes gewesen, sondern der Massenmarkt (1.3.:
‘ ubereinstimmen. die Massenproduktion von Autos hat zur Akkumulatimt‘

Leo Kofler zum Beispiel. ein Mensch, den ich sehr fies-Hannah 1.“ diesem Sektor gefuhrt). Ausgereggggt
schfitze; ebenso wie seine interessante Analyse, dleJenigen, d1? nonmal konsumeren, stehen

£3311“
eine Kombination Von Soziologie, Kritik der politi-

a 0h“ L0hn~ 518 kbnnen sxch zwar elementare

schen Ukonomie und Psychoanalyse. Er konnte doch 1‘55“?“ 51‘? r1319”! 359‘“ “iCht mehr die absorbierefl“

einfach seine Thesen darstellen, sagen, daB nach Funktlon» die 519 fruher hatten.

W.B.: Helche Funktion haben die Lander der 509‘

e Le itimationsdruck u m . .
,

er steht unter d m g “d uB daher
3.Welt in diesem Zusammenhang?

beteuern: seine Aussage stunde in vollig‘er Uberein-

zzifimxggemt
Marx. A15 Ob das der Nacm’els der Wahr-

J.A.: Hier ist kein Geld und auch koin Markt vofihgg;
I - . . den. Die 3.We1t hat nur eine funktion als erip ‘3

D3 denkg ”h anders. Wenn in meinen Seminaren die
Kapitalismus. Er produziert mit ungeheurepm Pi‘Ofi"

Man‘lSUSChe Gruppe antaUCht und sagt. Johannes, zuwachs Outer, die abet dorc keine Profitrealisia'
W35 Du 5385f- stimmt nicht mit

Marxl flberein", dann
rung haben, weil der Mark: dafur fehlt. .

antworte 15h: umsoschlimmer fUr Marx. Was nutzt dem Volkswagenkonzern in Brasilien 1"“

. . .

extrem niedrigen Lohnen zu produzioron, wenn k9“:
'W.B.: Was hfilst DU V0“ der anarchistischen Prax1s, Mensch dort Autos kaufen kann. Brasilianische 1‘”

sich aus diesem 995?1}'5Ch3ft55)’5tem aUSZUk°PPeln ‘beitskraft is: noch keine brasilianische Kaufkraft'

und "Inseln def “when 1“ grunden? . Daher die enorme Verschuldung dioser Lander. ‘

“in" u

'

W an!



W.B.: Sicherlich war dies eine historische Phase

im Anarchismus, aber dennoch ist die Toleranz ein

wichtiges anarchistisches Prinzip. Ich mfichte noch

mal auf meine vorherige Frage zuruckkommen und sie ,

K
mit der Behauptung erganzen, dafl Toleranz und Fort-

‘

schrittsdenken schwer miteinander zu vereinbaren:

sind...

J.A.:...das ist eine v6111g unzulfissige intellek-

tuelle Operatin, und zwar deshalb, weil es Kreis-,

laufdenker gibt, die genauso zur Brutalitat in der

KPolitik
geraten haben. Machiavelli war z.B. ein

‘
m

m
n ,

m \f‘ .

W.B.: Von anarchistlscher Selte wird oft kritisiert,

daB Marxisten mit wissenschaftlichen Eindeutigkeiten . , . . _

Operieren. Es wird kritisiert, (188 die marxistische ‘gxbt unmet “UT d1e Wlederkehr des Glelchen).

a

‘5

Auffassung von der Beherrschung der Natur auch eine ‘ES. gibt eine_ Theorie, .die. meint: die Geschichte
k

!

se1 auf e1n 21e1 hm or1ent1ert, und um dieses Ziels

Kreislaufdenker (es gibt keinen Fortschritt, es

Beherrschun bzw. Unterdrfickun des Menschen im 11-
_ _

ziert.
g, g p

w111en $61611 "Menschenopfer unerhtirt", notwendig,'
wie Goethe sagte. Das interessante ist aber, dafi

'_J.A.: In der Reautat gibt es auf der einen

Seite‘a‘mh
Menschenopfer von Systemen oder Regimen oder

oie technologische Innovation, die zerstérerisch

15t. Auf der anderen Seite ist es ebenso eindeutig,

Bewegungen verursacht wurden, die aberhaupt kein

absolutes Ziel in der Geschichte kannten.

Nehmen wir den Faschismus, der den Krieg um des

M daB eine Weltgesellschaft von vier Milliarden Men-
_ . .

‘

s schen ohne technologische Innovation zum allgemeinen‘ .Knleges “1113? fuhrte? Zerstbrung um der’ Zerstdrung

Sterben verurteilt wéire. Das sind Widersprfiche,” "3116“ propag'l‘exite.
Elne ,Parosl'e der spanlschen Fran-

die ich fur wichtiger halte als die Frage, ob sichf klsten war, * V”? la muerte .(es 1ebe 9131' T?”-
Anders gesagt, dxe Konzentratlonslager 51nd nlcht

ein Unterdrflckungssystem aus Marxens Texten ergibt. ;

In den mitteleuropfiischen, kulturellen Traditionen

gibt es bestimmte Denkverfestigun'gen, die es in Folge deg Denken von Karl Marx 151;, ,
:

a
. .

. . .

E anderen Kulturkreis, der diesen Ausdruck kennt.i
die Gegchlchtskonstruktxon be: Marx 1n 51ch_str1n—.‘

Bei der "Mutter Natur" ist es das Gleiche. In! gént! 15t.s“? ”lderlegt woSden,
oder kann 518

V°7’¢
Italien wird die Natur z.B. "Stiefmutter"_ genannt. ‘ ‘lanlg b61581“; gelegt wer en. 3

f In Lindern, in denen Naturkatastrophen an der Tages—

ordnung sind, hat man von der Natur keinen idylli-
schen Begriff. In Deutschland wfichst alles von sel-

vber. Der sflditalienische Bauer muB das ganze Jahr

arbeiten, um~ ein biflchen Wein zu gewinnen. Weil

es entweder bittere Kfilte, grofle Wolkenbrfiche oder

im Sommer absolute Hitze gibt. Dort ist die Natur

keine Mutter mehr.

die Folge von Luthers Reformation, wie man nach“ I
1945 sagte. Genauso, wie das Gulagsystem nicht die

F?
u

W.B.: Fm- eine revolutionfire Perspektive ist wohl"

die geschichtsphilosophische Ausgangsbasis wichtig.
'

‘

1m "Schwarz-Roten Kalenda" 1984 steht: "Was Du auch

tust, tue es aktiv! Bequemlichkeit und Stillstand

sind das Ende von Bewegung." Was halst Du Von der

Position: "die Bewegung ist alles, das Ziel ist -

nichts".

‘

J.A.: Dies kann politische Romantik sein, in dem

W.B.: . . .hier mischt sich aber der Marxismus ein 5-
' '

-
- . _ ‘

1nne daB es sehr schon khngt.
und glbt fUr d1e Naturbeherrschung eme Ideologle. Andererseits warne ich aber vor dieser Haltung,

vor... 'denn es gehort zu genuinen Wesen des italienischen

Faschismus: die Bewegung ist alles, Krieg um des

Krieges willen. . .

A. Genauso geffihrlich ist es, zu sagen, das Zlel se1

alles und die Bewegung nichts.

, In der Geschichte hat dies hfiufig dazu gefuhrt,

daB das Ziel—Mittel—Verhaltnis zerswrt wurde. Ich
.

mochte hier die Sowjetunion anffihren. Es werden'

«3' ‘Mittel benutzt, die das Ziel von vornherein zersta-
‘

‘ren, anstatt es zu antizipieren. Diehlnhalte derg'

. . .
‘Bewegung werden nicht bedingt durch em bestimmtesl

um. die Human151erung .der Natur. Der Me“5Ch muB; Ziel. Es mijBte eigentlich die ASSOziation der Freien
‘

w1ede.r se1n BewuBtseln als Naturwesen‘ bekommenw und Gleichen sein, aber dies ist vollig verloren J

unc} die. Natur muB 81"? menschenfreundllche. Nagurg ‘gegangen. Die Sowjetgesellschaft bewegt sich von‘

seln. D1eses PrOJekt flnde 1ch vollkommen rlchtlg.‘ selbst bewegt sich, um sich selber am Leben zu

Die These von der Beherrschung der Natur steht inl
’

der Bibel und hat mit Marx nichts zu tun! v

Man muB unterscheiden zwischen der Konfrontation ;
g

Q .

I,
des Menschen mit der Natur und der Notwendigkeit,‘

W
U

q... A V

A
u j

J.A.:... nein, nicht der Marxismus, sondern der c‘

Mensch mischt sich ein und stellt sich die Aufgabe,
“

mit der Natur fertig zu werden. Ich bin zwar auch

cin Naturwesen. Aber als Naturwesen will ich auch
L

weiterleben und dies ist mein gutes Recht. Die Huma' ~

nlsierung der Natur halte ich fur unerléBlich. Alles
"

andere ist fUr mich politische Romantik oder Natur-

sentimentalitat. Bei Marx geht es aber um die

wiedereingliederung des Menschen in die Natur und"

,halten, sich selber zu expandieren. In diesem Sinn

in der Tat "Damme" zu bauen, und der ungehemmtenl

Ausnutzung der Natur.
‘

\

Die Atomkraft ist (lbrigens nicht eine die Natur

Zfl8¢31nde Kraft, sondern setzt Naturgewalten frei.

Sic ist nicht eine Humanisierung der Natur, sondern

setzt Naturkrfifte frei, die man nicht mehr beherr-

schen kann. Damit wurden nicht Damme errichtet,‘

SOHdeTn "Damme" gcbrochen. Naturbeherrschung im

Sinne der Selbstverteidigung des Menschen als Natur-
‘

weSen bedeutct etwas ganz anderes. Durch die Atom- ,

kraft schafft der Mensch der unkontrollierten tech-
‘

nisierten Naturgewalt freie Bahn.

W.B.: Ein anderes Problem sehe ich im historischen

Materialismus, dem Fortschrittsdenken bei Marx,

HUS dem cine Schlufsfolgerung gezogen warden kénnte,

fortschrittshemmende Kréfte in der Gesellschaft

zu cleminieren und damit Unterdrfickung zu recht-

fertigen...

J.A.:...und die Anarchisten? Wir mUssen der Freiheit

die Gasse frei machen, werfen Bomben und erschieBen‘
auch Leute. Bitte schon, wo ist der Unterschied?

MS ob die Anarchisten nicht‘ unter dem gleichen

Scschichtsphilosophischen Druck stUnden: dais am

Ende die Freiheit kommen muB. Sie haben zwar kein

5)’stem gchabt wie Hegel, der sagte, Geschichte ist

hortschritt im Bewufstsein der Freiheit, aber im

twrunde war die Richtung die gleiche.



:
weraen. Hauptsache die Bewegung lebt.

'

W.B.:...und wie kfinnte eine Uberwindung dos Staates

ist es auch "richtig", dais Dissidenten unterdrflckt

Auch im Alltagsdenken meinen wit, es warden Opfer
gebracht, um des Ziels Willen, und dann merken wit v

auf eimnal, dafs es genau umgekehrt ist. Die Opfer
sind da, weil man das Ziel aus den Augen verloren

hat. In der Sowjetunion geht es nicht darum, eine

kommunistische Gesellschaft zu errichten, sondern

datum, die Macht, die man bat, an 'erhalten. Das

ist Bewegung ohne Ziel.

eine ges'ellschaftliche Roproduktion und gesell-
schaftliche Prozesse, die optimal zwanglos sind.

Ich sage optimal, wen es schwierig ist, bestimmte

Grenzen zu ziehen. Bin Problem sehe ich 2.15. :‘m

Naturzwang, der inzwischen gesellschaftlich goworéen
ist. Darunter haben 2.8. éie Frauen zu leiden. Du

kannst also don objektiven Zwang der Gesellachaft

politisch, gesellschaftlich. bkonouisch Aufheben,

biologisch aber nicht. Die gesellschaftliche Repro-
duktion ist auch daran gebunden, den Frauen Kinder

bekommen, auch ein objektiver Wang. Hiorbei gent
es durum, diesen Zwang so weit vie muslich zu humm-

nisieren, zu befreien von den gosellschaftlichen
Zwfingen.
Befreiung vom Zwangscharaktet der casellschaftlichen
Reproduktion ist nicht idyllisch geueint. Xonflikta

wird es inner geben, and es mm inner wioder nach

Maglichkeiten gesucht warden, Konflikte zu losen.

Auch die kapitalistische Akkumulation ist eine

typische Bewegung ohne Ziel. Sie 151; um dot Akku~

mulation willen da. Es wird produziert, um zu tau-

schen, nicht um Massenbedflrfnisse zu befriedigen.

W.B.: Wie wflrdest Du den Begriff Staat bestimmen?

J.A.: Der Staat ist eine historische Erscheinung.
Horrschaft hat es immor gegeben, abet den Staat

in modernen Sinne dos Wortes gibt es erst seit

dem16.Jahrhundert. Man kann schon sagen, dais ge-

schichtlich die Entwicklung der kapitalistischen
Produktionsweise, der Machtantritt der Bourgeoisie
mit der Ausbildung des modernen Staates gebundelt

\{Srzuschreitem h
. .

h h
.

t' h
Grundlegend dabei ist. den Herrocheftscharukter

1°58“ usammen 8‘13 ““33 1° se 1' unmarms 15c
dieser Konflikte aufzuhebon. Gesellschaftliche Kon-

zur Ansicht dafl die organisatorische Frags des ‘-

Staates scho’n vor der Xapital-Akkumulation geklfirt
flikte als Herrschaftskonflikte sine} 2.3. die Klas

wurde. Es gab zwar schon das Handelskapital abet senkampfe $33 klasséschen Sinne.

die Theorie des souverfinen Staates wurde vor der Man hart manner wxeder. “‘3 die Mysehaffung 616$

kapitalistischen Akkunulation entwickelt. Dies ist Staates eine Utopia sei. Meinor Einschatzung mach

cine sehr erfreuliche Bestfitigung, daB der mensch- ist es abet der einzig realistische Neg fur eino

liche Geist antizipieren kann. humanere Zukunft.

Der Staat ist far with nicht ein Wesen auBerhalb

der Geschichte, sondern die Organisationsform einor

kapitalistisch produzioronden und bin-garlic}: verfafl-

ten Gesellschaft. Des ist der Staat.

W.B.: Es gibt die Auffassung, dafi mit der [confron-

tation und den direkton Kanpf nit det Polizei :13

vollstrecker staatlicher Gewelt. damit clot Stead:

bekfimpft wird...

".8 ..... auch 1:: real emstxerenden Sozmlismus?
J.A.: Es ist ein Fehler. Poliziston m vortoufeln.

Sie uben ihren Beruf aus.

Ngturlich,
do

icih gegon
-

-- . den Staat bin bin ich auc geaen Polize . a or

Lenm glaubte, etwas prezises esa t In haben, mt .

’
. ~ -

dem Satz, der proletarische Stagat sgei der bourgeoise
“h verteufele dle Pohnsten nicht.

Staat ohne Bourgeoisie, dann hat or wirklich das Bokampfung dos Machtapparats Smut? Die "Koren Eri—

Richtige getroffen. Man hat war die Bourgeoisie gaden" in Italien 51nd darin geschoitert, obwohl

als Klasse abgeschafft, man hat die Eigentumsver- sie am Anfang einen grofien sozialon Hintergnmd
haltnisse verflndert, aber nicht die Produktions- hatten. Es ist wirklich sinnlos, den bowaffneton

weise. Kampf gegen den Waffentrflger, don Stunt, aufzu-

nehmen. Er wird inner der awn-Rare oein. ‘

Also mun nan sich eine andere Strategic: fiberlegem.
aussehen? Es gibt dazu viele Oberlegungen det Autonomie-newov

J.A.: Ich versuche immer das berflhmte Wort "Abster- sung in “£1113“- Die Gehorsmsvemeigerung “are

her des Staates" in Kategorien zu flbersetzen, die eine 5"”‘5815- I?“ halte 4°” richtig praktizierten
auch den Inhalt angeben: Abschaffung des Staates l‘Ingehorsam fur amen mfiglichon "ab Natfirlich W“

bedeutet, den objektiven Zwangschatakter der gesell- Nd“ tun, was or kann, abet ““Ch ”“539“! ‘23“ do?!

J.A.: Das ist fin- mich Staatskapitalismus. Wenn

schaftlichen Reproduktion, zu eleminioren. moderno Staat in 39" L330 ist, individuellen ”13”"

. ,

horsan zu brechen. Trotulledem kflnnon Nadelatiche
Unsere gesellschafthche RePI'Oduktion. oder 1m “1‘ in dieser Hinsicht einen Grad erteichen, wo sie

tagsdeutsch, unsere game Existenz wird dutch einen unortrfiglich werden.

objektiven Zwang geregelt, organisiert etc. Dos

Ende des Staates signalisiert nichts anderes als “LBJ 513115: Du in der Gegeuwart nut aims Model-v ‘

stichtaktik, odor gibt es Deiner Auffassung each ‘

einen praktischen Hebol zur Rnderung dot geselll'
schaftlichen Verbaltnisse?

J.A.: vorllufig nut Modeleticho. Es haunt nber
darauf an, vie sich die Situation weiteromwiekolt.
Ich bin etwas pessimistiach odor optinistisch nit

Trauerflor, wie Ernst Mach animal slate. Donn mm
hat 1r} eme- Punkt leider Roch: behalten ”gunmen
Bekunm: die Institutionen sind Marker e13 dot

lune dos Einzeluen. Die Inatituticmen entwiekela
‘eme eigene Dyna”. and We“; «knit.
one use bodenkt, dun (We am on 119 Fundamental.-

‘opPOSIIiOB. in den Bundosta town med sieh jazz:
:13 pr‘iuupiell Radium: '52 bemiehneu, we?“

I::,'nn die Idnatilwum «am June a

eiakautowfi
‘

at not: mom in warm
“ ‘ «1*

die Institutional.
I mag “W ' “mm" m

'

‘

Also v rlluf gain: as m die Layout“ at law
stint on nausea when}: ,

,
» WW:

amqunm in «in
‘

tam
‘

it u m‘ wade
‘

has. ‘ ”mm W
lane, Wmlutiemy an

Nehemiah in u I! J

“on Mt

am:
MI; ”J’MMWo

W‘



Silvio Gesell —

ein Faschist!“der Marx der Anarchisten“
von Horst BIL/me

Oder bei der SPD ~

von Silvio Gesel].

Ob bei, Sparkassendirektoren Oder

fiberall

0ft ist von ihm

vorhatte und Wirtschaftsfachmann gewesen sei.

"Die Natiirliche Wirtschaftsordnung"
vielen Einzelheiten verlierend, was in knappen Worten folgenden Inhalt hat:

sozialen Probleme héingen mit der Beherrschung des Geldumlaufs zusammen.

Anarchisten ,

kann

bei Nazis,

man sie finden, 'diese merkwfirdigen Anhz'inger

nur bekannt, daB er irgendetwas mit dem Geld

In seinem 380361tigen Hauptwerk

[NW01‘ schreibt er geschwé’ttzig und sich in

Grfinen , Neoliberalen

Alla

Funklioncn dcs Gel des
Din hnuligcn

Wcrllmslimmung und
, Tauschmiltcl .

Werthcwahrung (llortung)
— schlicflcn

sich milwcisc gcgcnscilig aus. Geld,

das gchnrlct wird. kann nichl dcm

Warcniausch diencn; also auch nichl

(lurch Knnsum din Wirlschafl ankur—

lmln. Da hci Imrmalen Warcn durch

Verdcrb (010.) (zinc Wurlmindcrung cin—

Lrill. bei Geld :lhcr nicht. hat das

Geld cin l’rivileg. Es licgl kcin Werte—

vcrfall vnr. Das Gcldknpilal ist (lurch

seine Zurfickhaltlmrkcit dun Waren ii—

bnrlcgcn und kann cincn Zins fordcrn.

has auf (licsc Wuisc ohnc Arbcil crwor—

bone Einkomnmn ist zum cincn Quclle

(icr Ausbcutung zum andcrcn Ursache

ffir Wirlschaflskriscn. Sind die Gewin—

m: dcr Untcrnchmen geringer als der

Zinssalz bci dcr Bank. entffillt ffir

Sic dcr Anrciz, Gfitcr {fir dun Markt

7.11 produziercn. Sic legcn deswegcn

in zinslragcndem Kapilal an (Hortung)
und invcslicrcn nichl mehr.

In dieser Situation hilfl Gcsell weilcr.

Br 1651 das Problem, indem er dem

Geld durch cine Nationalbank einen

allmfihlichcn Wcrleverlust zuffigen

lfiBl. Er ncnnl cs dann Schwundgcld.

Jéhrlich vcrlicrl cs cinen beslimmten

Prozcnlsalz an Wcrt und zwingt da—

dUrch die Gcldbcsitzcr. es méglichst
schncll auszugebcn, um ohne Werlver—

“151 davonzukommen. "Das Geld soll

rollen immerzu rollen". um HUf diese

Weisc die Marklwirlschafl anzukurbeln.

Bci Gesells Bodenrechtsreform geht
cs ihm um die Absahaffung ungerechter

BOdenpreisstcigerungen. Ein Bodenamt

kaufl kurz und bfindig den gesamlen

Grund und Baden auf und vcrpachtel
1hn an interessierlc Nulzcr. Aus den

"ingennmmencn Bodenpachten wird dann

”in bcsondercs Prunkslfick der gesell—
schcn Lehm zur "Hochzucht des Men—

SCh‘mgCSchlechls" bczahll: der Muller-

Iohn. Der (Sozial)5taal soll allerdings

WCilgchcnd abgcbaul warden. jeder
50” gelélligsl ffir sich selber sorgen.

dcr Tfichligc wird es schon schaffen!

Sowcil ein erster Einblick in Gesells

Thenrie. Sic wird versténdlicher. wcnn

Sic auf dem Hintcrgrund scines Lebens

helrachlet wird. Er lebtc von 1862 his

1930 die meiste Zeit als Kaufmann und

pflegte polilische und menschliche Pro—

bleme aus diesem Blickwinkel zu be-

trachten. 1886 wanderte er nach Ar-

gentinian aus. bringl es zum GroBin-

duslriellen. wird unler dem EinfluB

der Ideen vnn Pfarrer Kneip Vegetarier
und beschéiftigt sich miL Wirtschafts-

fragen.
Im Jahre 1900 kehrle er nach Weimar

zurfick, wirtschftete ffir eine kurze

Zcil in der Schweiz als Bauer und

kehrte nach Argentinien zurfick. Wéh—

rcnd des 1. Weltkrieges leble er wie-

dcr in der Schweiz und~ betéligte sich

als Hurrapatriot. A15 1919 die Bayri—

sche Ralerepublik ausgcrufen wurde

und die Revolutionére um einen Fi—

nanzminisler verlegen waren. holte

man ihn nach Mfinchen. Mfihsam und

Landauer hielten einiges von ihm. be—

ricf or sich doch in seinen Schriflen

auf Proudhon und Stirner. Die Ralere-

publik hiell sich nur 8 Tage und viele
mufiten be? den Ausein-

Revolutionére

andersetzungen ihr Leben lassen oder

kamcn jahrelang ins Geféngms. ln

Gesell erkannten die Herrschenden je—

doch einen der Ihren wieder und spra-

rchen ihn frei. in der Folgezeil arbei—

lete er mit den verschiedenen Freiwirt—

schaflsverbz’mden. die sich seine Lehre

zu eigen gemacht haben. zusammen.

Wéhrend der Wirtschaflskrise der 20er

Jahre bestand ein groBes Interesse

an wirtschafts~ und Wéhrungsfragen
und es erwies sich als Vorteil ffir die

Gesellianer. mit einer bereits ausfor—

mulierten Theorie aufwarten zu kan—

nen. Durch diesen Umstand begfinstigt
entslanden zahlreiche Kontakte zu so

verschiedenen Gruppierungen wie Anar—

chisten, vélkische Vereinigungen und

der SPD.

Bevor wir zu dem zentralen Ansatz—

punkt der gesellschen Theorie — dem

Zins - kommen. sollten wir hinterfra—

gen. was Gesell zu einigen elementa—

ren sozialislischen und anarchistischen

Grundsétzen zu sagen hat: d. h. zu

dem Privateigenlum an den Produkti-

onsmiueln. dem Arbeitsertrag und der

Entfremdung in der kapitalistischen
Wirlschaft. Bin sicherlich einmaliges

Kuriosum dfirfte Gesells Definition des‘

Arbeiters sein:"Als Arbeiter im Sinne

dieser Abhandlung gilt jeder. der vorn1

Ertrag seiner Arbeit lebt. Bauern. 3

Handwerker. Geistliche. Soldaten. Offi-‘

ziere. Kfinige sind Arbeiler in unserem‘

Sinne." (NWO $.39) Von hie! aus bis

hin zum Anerkennen des Privateigen-'
tums an den Produktionsmitteln ist

nur ein kleiner Schritt. An jeder be—

liebigen Stella seines Werkes kann man

es nachlesen: in seinem Gesellschafts—

model] gibt es Unternehmer, die durch

einige Zinderungen des Wéhrungssys~

tems zu einem bestimmten Verhalten

bewegt werden sollen und Arbeiter.

die der brutalen Logik des kapitalisti—
schen Systems ausgesetzt werden und

selber sehen mfissen, wie sie damit-

klarkommen. "Absatz. Absatz. das ist

as. was wir Unternehmer brauchen.‘

regelmz‘ifiigen, gesicherten Absatz. Auf—'

trége auf lange Zeit im voraus. denn

auf Regelmfifiigkeit des Absatzes der

Waren ist die Industrie angewiesen.
Wir kénnen doch nichl jeden Augen—l
blick unsere eingearbeileten Leute ent—a

lassen, jedesmal. wenn der Absatz“

stqckt. um kurze Zeit darauf neue.3

ungeschulte Leute einzustellen." (NWO‘

S. 261)
‘

In der Frage der Entlohnung von Ar-l‘
beit. sieht Gesell nicht eine Anglei—‘
Chung der weit auseinanderklaffenden'

Lohnschere und gegenseitige Brick-3

sichtsnahme var. sondern bevorzugl:
Auslese und Hierachie:"Die Arbeilser—j

trége werden vielleicht verdoppelt.
aber nichl geebnel. Das Gleichmachen“

der Arbeitsertragnisse ist Sache derf

Kommunisten. (”.1 DemnaCh werden

fleiBige, tfichtige Arbeiler einen ihrer'

grfifleren Arbeitsleistung genau ent—I

sprechend grafleren Arbeitsertrag heim—

bringen." (NWO S. 41)

"Das Wirtschaflswesen

sierte Selbsterhaltung.

aus hat es sich auszugestalten. Anach
einer inneren Notwendigkeit

-

immer
durch das Tun des Menschen. Dafl wxr

nicht irgendwie wirtschaftlich verfah—
nach religiésen oder asthetlschen

ist die organi-
Aus sich her-—

ren: .

Richtl inien . sondern Wirtschaftlxches

wirtschaftlich betreiben . sachgemés.



W
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das gibl der Wirlschaft ihrc 'Nalfir—

lichkeil'. Besser ist: Wirlschafl hat..

wic jedor Belrieb. ihre Eigongosetz-
lichkeil. Was immer wir tun. wir mfis-

'sen dicse Eigcngesetzlichkeit sich frei

entfallen lassen. Wirtschafl ist in sich

frei. Freiwirtschafl." (NWO S. 21)

Nach diesen erslen makaberen Kostpro—
bcn aus seiner Theorie wollen wir uns

dem zentralen Punkt seiner Lehre. dem

Zins. zuwonden. Der Gesellanhfinger
Kurt Kessler umrcist das Problem fol—

gendermafien: "Der grundsz’itzliche Feh-

ler unseres Geldsystems isl also die

Méglichkeit der Geldhortung. durch

sie wird sowohl eine Instabilité‘xt der

Wéihrung (inléndische Kaufkraft des

Geldes) wie auch der Konjunklur

(llfickgang des allgemeinen Geschéfls-

ganges. cler Produktion und der Ar—

bcilsplfilze) bewirlct. (...) Die Lfisung

dieses ffir Freiheil und Frieden so

entscheidenden Problems kann nur dar—

in liegen, dafi man durch eine Reform

das Geld auf die Stufe der Waren her-

abdrfickt. Und das wfirde bedeuten.

dem Geld einen allméhlichen Werlvor—
lust zuzuffigen. (...) Es leuchtet ern.
dafl das Geld durch .die Umlaul’sr—
cherung einer steten Anbietungspflxohl
unterliegt. Und das ffihrt natfirlxch

sich derZinsniveau

l...) Um die

beschriebenen Mafinah-

in sozialpolilischer Hin—

sicht wfirdigen zu kénnen. muB boson—

dazu, dafl das

Nullgrenze néhern wird.

Bedeulung dor

menmen auch

ders darauf hingewiesen warden. daB

Zins leistungsloses Einkommen ist und

damit auf dcr Ausbeutung fremden Ar—

beilsertrages bcruht. Das Verschwinden

des Zinses stelll die soziale Gerechlig—
keit her. und es wird ganz allgemein
das Rechlsbewufltsein in beng auf

Eigentum und Eigentumsdelikte star—

ken. wenn es keine legal geduldete
Ausbeutung mehr gibt." (1)
Die Ungerechtigkeil der kapitalisti-
schon Wirtschaflsweise wird also nichl

in der Tatsacho gcsehen, daB die un-

rechlmfifiigen Eigentfimer an den Pro-

duktionsmitteln Millels politischer und

militérischcr Gewalt die Nichtcigenlfz-
mer daran hindorn, Produktionsweise
und Einkommensvorleilung nach ihrem

lntcrcsse zu organisicren. Gesell macht

allein (lie Zirkulalionsprobleme des

Geldes vurantwortlich fflr Ausbeutung
und Wirtschaflskrisen. Ausschliefilich

von dicser Méglichkeil ausgclmnd.kann
die 1.6sung (ins Problems nur durch

cine schncllere Umlaufgoschwindigkeit
dos Geldcs und Zinssenkung herboige-

ffihrt warden. Indem er in der Formu~

lierung seiner Frags die zu beweisende

Lfisung miteinschliem, kann er natfir’

lich leicht die Selbstversté‘lndlichkeit
seiner SchluBfolgerungen “bewaisen”.

Mit einer Selbslverwaltung der Produ~

firemen hat Gesell nicm das Geringste
1m Sinne. Seine "Heformen" sullen als

wfihrungspolitische Kurskarmkturen

innerhalb des kapilalistischen Systems
staufinden. ohne dabei die Eigentums~
verhfiltnisse anzutaston. Aber selbst

wenn wir uns ein Slack welt auf seine

Logik einlassen wfirden. ké’mnten wirk—

lich (lurch Zinssenkung die Unterneh"

men 0le weitores zum lnvcstiemn ge—
hrachl warden und durch so eine ge—

ringffigige Mechanismuafinderung die

Wirtsohafl angekurbelt warden, wie

Gescll uns das vorspricht'fi
Ernest Mandel. Professnr {fir National-

aknnomie in Brfissel bewartet diese

Mfiglichkeit folgendermafien:
”Die Notenbanken kiinnen tatséichlich

xu einer Ausweitung dos Kredits sei—

tens der Geschéiftsbanken, was aIs

stimuliemndes Mine} fiir die Wiederbe—

[Chung in: Falle einer Depression ange—
sehen wird, ermutigen, indem sie das

Volumen dos Banknotenumlaufs durch

Cine Senkung des Zinsfufies vergr6~
Bern. Der- EinfluB des Zinssatzes an!

die Wirtschafcskonjunktur darf jedoch‘
nicht Uberschb‘tzt werden.Nachfarschun‘

gen in den USA haben ergeben, dafl

der Zins, den der Unternehmer dort

zahlt, nur ein sehr unbedeutendes Ele—

ment der Pmduktionskosten darstellt;
0,41% des Selbstkostenpr‘eises von Fer!

tigwarcn; 0,81: des Selbstkostenpmises
von Bergbauprodukten and 0,270 o‘er

Distributionskosten. (. . .)

Aber diese Theoretiker vergessen, dafl

man, wenn die Profitrate im gleichen
Augenblick steigt, wo die Absatzmé‘rkte

schrum fen, den Riicfigang Her Invest:—

tmnstéitigfieit nicht aufhalten kann.Was;
den Unternehmer in Wirklichkeit inter-

ossiert, ist nicht der theoretische Pm~

fit, den or sich aus einer bestimmten

Lohnhb‘he, einem gegebenon ZinsfuB

und bestimmten Herstellungskosten ab-

Ieiten kann, sondern der- wirkliche

Profit, den er zu realisieren hofft,
menu or diesen Selbstkosmnpreis mit

den seine-1" WarrenAbsatzmb‘ Iichkeiten

verglexcfit: gm fib‘fiems Einkommens—

und meitniveau kann cine notwendige‘
Bedingung fijr Investitionen sein; abet“
es kann keine hinreichende Bedingung
sein. Man mag sich fragen, ob Unter~

nehmen so wenig Schat'fblick besitzen,
um ihre Kapazita‘t Iediglich auf der

Basis sté‘ndig hoher Profite auszudeh—l
nen. Wenn sie nicht mit ihrer vollen

Kapazitia‘t gearbeitet haben, wenn sic

nicht einen Bescand an unerledigten
Auftréa'gen haben, wenn sie infolge Ka'

pitalmangels nicht in der Lage (Oder

nicht darauf eingestellt) waren, sich:
zu vergrfiBern, und wenn sie nicht

einen spéteron Anstieg ihr‘er Verkéiufe

erwarten kb'nnen, gehen die Investiti-

onen (auf dem Hfihepunkt des Booms}

Cher zuréick, selbst wenn die Profit?
hoch bleiben." (2)

Und nun stellen wir uns die Dumhffih'

rung der gosollschen Galdenlwmlung
einmal praktisch var; was wfiren die

Folgen seiner vorgeschlagenen Mafinah-

men. wiirdon sic Wirklichkeil? "Um dem‘
Schwund zu enlgohen. warden (he Un~‘

{crnehmer kurz vat dam Goldsteuerter—

min enllohnen. Die Arbailer mfissen

nun versuchon. ihrersaits noon schnell

vor dem Ffilligkeitsdamm einzukaufan.

Da nun aber die Geschéfislaute sichm

koine grofic Lust verspfiwn. den

Schwund zu Lragon. wfirden die. (38‘



schéflc cinfach gcschlossen. Wer 210m

dcn kfirzcren bei der ganzen Ange“?

genlmil?" (3)

illivNEOIJBEllélfli TllliOlllE GESELLE

In dcr Wirlschaflspolilik der westli-

Chen Welt warden im Wesentlichen 1100*

liberals und nenkcyncsianische Theori—

0n gegenfihergestelll. Wélirend neokey-

ncsische MaBnahmcn in dcr Geldschiip-

fung und Umverleilung des Ileichtums

zugunslen auch dcr Lohnabhfingigen
einen Auswcg aus der Krise suchen.

will die ncnlilieralc Thenrie (lcn Sozi~'

alstaat abbauen und nur die wirt-

Schafllich Starken und Leistungsfahi-

gen fiberlcbcn lassen. In den vergan—

genen Jahrzehnten wurde in Europa

cine im wescntlichen sozialdemokratisch

gcprégtc kcynesianische Wirlschaflspo—

litik gelriebcn. In England und den

USA vollzogen sich abcr in den letzten

Jahrcn bcmcrkcnswerte Umorienlierun—

gen dor ncgierungcn hin zum Neolibe—

ralismus. War der in Chile von bruta—

ler slaauicher Unterdrfickung begleite—
l8 ncoliberalc ch bisher nichl gesell—

schaftsfahig. beginnt cr jetzt Punkte

zu sammeln. indcm er seine Finger

in die offcnen Wunden der keynesiani—
schen Praxis legt: Der ffir die Vertei—

lung der Sozialleislungen benétigte

Vcrwaltungsapparal arbeilet ineffizient

und in Folge der Krise gibl es immer

weniger zu vcrleilcn.

Den Grundzfigen dcs Neoliberalismus

von Fricdmann und Hajek stimmen die

hculigen Gescllanhénger in der "Suzi-

alwissenschaftlichen Gescllschaft" zu:

"Die von ihr vertrelene Freiwirlschafl—

liche Theoric ist auch auf den (Sedan—-

ken des klassisch—liberalen Eigennut—
zes zurfickzuffihren: Privatiniliative.

Konkurrenz, freie Wechselkurse. Wilh—

rungsstabililfit sind die Grundlagen

des marklwirlschafllichen Konzepls.

Slaatscingriff. Slaatsschulden. Sozial—

imitation jcdoch zersloren das System

Von Leistung und Gegenleistung. Der

Unlernehmcr als Spczialist ffir das An—

gebol an Gfitern und Dicnsten in der

Volkswirtschafl sollte nichl in Pflicht

gCnommen werdcn ffir Mange]. die ihm

nichl anzulaslen sind. All dies ver—

lrilt prinzipiell die Freiwirlschaflsleh—

re Soil 1900." (4)

m0 kapilalistischen Marklgeselze wur—

d0“ Von Gesell immer wieder fanalisch

3‘5 hfichste Form aller Weltgerechlig—
keil gcfeicrt und lieferten so den Un—

mrnehmcrn cine willkommene wirt—

schaftslhenrctische Rechtfcrlignng fflr

lhre Ausbeulungsslralegicn:

"Also die Nachfrage nach Geld schei—

den wir vollstandig von allen mensch—

lichen Bedflrfnissen. Unternehmungen.

Handlungen, Marklverhallnissen usw.

. wir enlziehen sie dem Wertnebel .

der sie bisher umhfillte. und selzen

sie thronend auf den Berg von Waren.

womit die Arbeilsteilung den Markt

ununterbmchen beschickt — weithin

ffir alle sichtbar. greifbar und meB—

bar." (NWO S. 173) Imperialistische

Eroberungspolitik. wie sie seit Jahr—

zehnten von den wesllichen Industrie—

staaten betrieben wird, finden ganz

im Sinne Gesells stall: "In Talern und

auf Inseln wohnende oder durch Mau—

ern und Zélle abgeschlossene Vélker

verkfimmern. sterben aus. Handelsvfil—

er dagegen. die mil allen Erzeugnissen

der Erde ihr Blut wfirzen. bleiben

frisch, vermchrcn sich und erobern

die Well." (NWO S. 117]

Durch seine fiufierung "Die Manchester—

schule war auf dem richligen Wége
und auch das. was .man von Darwin

her spéler in diese Lehre hineintrug.

war richtig" (NWO S. 14), slelll er

sich bewufit und mit allen Konsequen—

zen hinler die schlimmsten Ausbeu-

tungsformen. die die Menschen in

jfingster Geschichte erlebt haben. Nach

seinem Leitspruch "Die Rechte der Mas—

sen kénnen niemals eng genug be—

grenzt werden" (NWO S. 83). handelten

faschislische Diklaturen. Konservativ-

reaktionare Hegierungen in England
und den USA betreiben heute in diesem

Sinne nicht nur Wirtschaftspolilik.son—
dern auch noch Ordnungs— und Gesell—

schaftspolilik. Dabei springt ein zu—

sélzlicher Vorteil {fir die Unternehmer

heraus. In den Wirtschaftsprozess darf

nicht durch Umverteilung des gesell-
schaftlichen Reichtums zugunsten der

Arbeiter eingegriffen werden. Sollten

aber Teile der Bevélkerung dieses

marktwirtschaftliche System angreifen
[Gesell wfirde sagen “manipulieren")
wollen, so haben die Neoliberalen

nichts dagegen einzuwenden.wenn nach
bewéhrter Methods vom Staat 0rd-

nungspoliltik gegen die Bevélkerung

betrieben wird. "Dieser prinzipiellen
Unterscheidung von

(erlaubt) und Prozefi lltlk

laubt) des Slaates folgt die feinsinnig

—zynische Unterscheidung zwischen ei—

nem autoritéren

lem: Das erste is: durchaus akzepta-

be] im neoliberalen Sinne. da zur Er—

haltung der

seiten des Staates unabdingbar ist.

Das letztere jedoch ist dadurch ge—

kennzeichnet. daB der Staat nicht nur

die Ordnung sichert. sondern in alle

Bereiche der gesellschaftlichen Totali-

lz’at eingreift. also auch in die Markt—

prozesse. (. . .)

das Chile Pinochets ein ‘autoritéres

und mithin akzeptables Regime, wiih—

rend Cuba als totalitares Regime be—

kémpft und mfiglichst eleminiert wer—

den mfisse." (5)

Eine wichtige und nicht unbeabsichtig—
te Folge des Gesellschen Liberalismus

Nuchlmge Angebot

_._._———* Mafia

Bedod AbsoIz—-— Prels ._——— Urnsau—b Emog -/‘ Aulwendg.u Gewlnn

Verbraud’ler (D Q)
Q

wig 9,057 Konkurrenz?
wle leuer? wle groB? wie hoch? lohnl es sldi?

Ordnun s olitikA
mcht er—

Ordnung Autoritfit von

In diesem Sinne is:

ist die Zerschlagung cler Interessen-

vertretungen und ihrer organisierlen
Macht. Wéhrend die Interessen der

Unternehmer schon durch ihr Streben

nach. Gewinn definiert sind und einer

guasx»gewerkschaftlichen Organisation

un Grunde nicht mehr bedfirfen. seller!

dleuanderen Schichten— und Klassenan-

gellorlgen individualisiert und gegen—
uber der Logik des kapitalistischen

Marktes wehrlos gemacht werden:

"Dre_V6lker, Staaten. Rassen. Sprach-

gemelnschaften. religifisen Verbinde.
w1rtschafuichen Karperschaften. die

auch' nur im geringsten den Freilande

lzegriff einzuengen suchen. werden ge~

acntet. in Bann getan und ffir vogel—
frel erklért." (NWO S. 92)

wahrend bei cler Anwendung der key—
nesianischen Theorie immerhin noch

einige soziale Vergfmstigungen ffir die

unteren Schichten durch KlassenkmrF

promisse herausgeholt werden kénnen,

steht bei Gesell die blanke Morddroh-

ung. Die freiwirtschaftliche Rechtfertiv

gung ffir so ein Vorgehen
— der beste

Kontrolleur eines Kapitalisten ist ein

anderer Kapitalist
— ist im Zeitalter

der multinationaler Konzerne und der

Monopole léngst fiberholt and dumb

die Wirklichkeit widerlegt.
Elmar Altvater ist voll und ganz zuzu—

stimmen. wenn er zusammenfassend

sagt: "Der Neoliberalismus stellt sich

also als eine Theorie dar. die eindeu—

tig und kompromifilos den Primal der

fikonomie vor allen anderen Entschei-

dungskriterien. Wfinsche und Hoffnun—

gen stellt. Gegen die fikonomischen

Gesetze gibt es keine Auflehnung: die

Verwertun des Ei entums léflt keine

anderen Prinzipien neben sich zu.(...)

Die Kategorie der (ékonomischen) _No_t—

wendigkeit soll unangefochten fiber

die Kategorie der Méglichkeit. des

Machbaren. Dominanz gewinnen. I...)

Der praktische Neoliberalismus von

heute ist eine lebensbedrohliche Kon—

zeption. Er muB theoretisch und prak-

tisch bekfimpft warden.” {6)

*.‘\’1-,... l».“h

und totalitéren Sys-
' ¢

Gedenklafel am Geburtshaus Silvio Gesells

GESELL UND DEB FASCHISMUS

Die Zeit. in der Gesell seine sage-

nannte "Natfirliche Wirtschaftsordnung"
schrieb. war vorherrschend von einem

unersfittlichen Revanchismus geprégt
und er war da keine Ausnahme. So

liefi er seinen bluttriefenden Geffihlen

"freien" Lauf. wenn es ihm urn natio-

nalstaatliche Ansprfiche auf bestimmte

Territorien ging: “Blutverlustl Wére

es doch nur gemeiner Blutverlust! Eine

gewfihnliche Wunde heilt: man schnei—

det ein 0hr. eine Hand ab: der Blut—

strum versiegt. die Wunde vernarbt.

Aber die Wunde, die uns die Amputati—



on eines Grundstfickes am Leibe hin-

terléfit. eitert ewig. vernarbt nie.

An jedem Zinszahlungstage springt die

Wunde immer wieder auf, und das rote

goldene Blut flieflt in Strfimen ab. Bis

aufs Weifle wird da der Mensch ge-

schrépft, blutleer wankt er einher.

Das Abschneiden‘ eines Grundslfickes

von unserem Leibe ist der blutigste
aller Eingriffe, er hinterléflt cine jau-

chige, klaffende Wunde. die nur unter

der Bedingung heilen kann. daB das

geraubte Glied wieder angesetzt wird."

(NWO S. 118)

Sellsamerweise halten seine Anhénger
ihn ffir einen Pazifislen und begrfin—
den das so: “'Ich glaube nichl'. so

‘sagle er, 'dafl eine Heeresverstfirkung

an sich eine Geféhrdung des Friedens

bedeutet.‘ Er meint. wenn das ganzc

Volk bewaffnet sei und dasselbe auch

jenseits der Grenze der Fall sei. dann

(7) — Hiersei der Frieda gesichert."
warden die Begriffe Pazifismus und

Militarismus auf den Kopf geslellt.
Und zwar genausnwvie von den Rechts—

radikalen die Begriffe 'rechts' und

'links' so sehr in ihr Gegentei] ver—

drehl werden [z.B.:"Kommunisten sind

in Wirklichkeit Reaktionére"), um eine

in dieser Weise angerichtete Venn”-

ung ffir die Werbung neuer unbedarfter

Anhfinger zu nutzen.

Der Antisemitismus ist als wichtiges

Kennzeichen rechtsradikaler Ideologie

ebenfalls Bestandteil der Gesellschen

Gesellschaftsauffassung und wird ge—

schickt mil seinen monetéren Vorstell—

ungen vermischt. Das herkfimmliche

und aus seiner Sicht schlechte Geldwe—

sen kommt angeblich "aus. der Zen

der Babylonier, Hebréer. Gnechen Lind
Rémer" (NWO S. 313). Dem Gesenknti—

ker Peter Elger féllt dabei auf:"Die

Entslehung unsercs Geldes wird also

in nichlgermanischcn Valkern angesie—
dell. was wiederum ffir die polilische
Entwicklung der Gescllschen Anhénger
von entscheidendcr Bedeutung isl. Als

ich in freiwirtschafllichen Zeitungen
von unserem scmitischen Geldwcsen

las. begriff ich die Bedeumng diesur

Sterile. Gcscll hat seine Bezfige zur

rechtsradikalen Ideologie slrcckenweisn

sehr gut getarnl. Er drfickl diese in

gehobenem Nivcau aus. So taucht das

Wort Jude kaum in dcr ‘Nalfirlichcn

Wirlschaflsordnung' auf. Er spricht
vornehmer vom —-—7.insnuhmcr!!"(8)

Es ist bestimmt kein Zufall . daB Ge—

seils WirLschaflspléne von Anfang an

in der NSDAP bcachlet wurden und

sogar Gregar und Otto Slrafier beein—

drucklen. "Auch im Bamberger Pro—

gramm. einem dcr wichtigsten Frfih—

zeugnisse der NSDAP. finden sich ne—

ben der auffaliendcn Bevorzugung der

Agrar— vor der Industriewirtschaft

Forderungen. die auch die Gesenschen

Hauptforderungen nach einer Baden-

und Wéhrungsreform aufgreifen. Die

Freigeld—Theorien wurden 1931. nach

dcm sich die verschiedenen Silvio’Ge-

sell-Gruppen und —Vereine aufgelést
hatlen und deren Anhfinger zumeist

der NSDAP zugelaufen waren. in zu—

nehmendem MaSe auf alien Ebenen der

nationalsoziaiistischen Parlei disku-

lien." (9) Die Aufifisung der Freiwirt—

schaftsvereine 1931 wurde von heutigen
Gesellanhfingcrn bestrilten. aber unbe-

streitbar bieibt nine intensive gegen—

seilige lhenrelische und organisalori-
sche Verzahnung zwischen Fraiwirt-

schaftlern und Rechtsradikaien in der

Weimarer Republik. (10)
Bin bezeichnendes Kapimi stellt

Bestreben von Geseilanhingern

das

dar.

Binflufl auf die Wirtschafispolitik det

regierenden NSDAP 7.11 gewinnen. Dazu

mug man wissen. dafl 893811 und seine

Anhénger bei der Wahl ihrer Bfindnis~

partner gar nicht zimperlich sind.

Ihnen kommt es darauf an, die ent—

scheidanden winschaftspulitiachan Pos~

ten einm Begierung innazuhaben. "Un-‘

ter welcher Flagge diese Regelungen
durchzuffihren waren, das war ihm

vallig gleichgfiltig. Jade Regierungs'
form. mag sie abgesmmpelt sein wie

immer. die ihm zu einm Varwirklich—

ung dieses ffir ihn entscheidanden An-

liegens die Mfiglichkeit gebaten hitte.

wfirdc von ihm akzeptierl." (ll) 1

1964 wurde von der Praisoziaian Union

(FSU). der Partei der heutigan (335311-

anhz‘anger. die Broschiire herausgege-
ben: "Die Blutnacm vom 30.Juni 1934.

Hintergrfmde der Rfihm—Affére." In ihr

piaudert ein Gesellanhénger tier gchtr
hencn Klasse. wie er sich ffilirenden

Nazis zur Verifigung stein. die Frei-

geldlheorie zu erlfiutern, um sie gegm
benenfalls zum NS-Wirtschaftspmgramm
warden zu lassen. "Die Bereitwillig-
keit. neue Wage. die nicht vom MarX‘

ismus her. Oder zu ihm ffihrten. zu

prfifen. war erfreulich offen"(S. 8).

nimmt er zufrieden zur Kenntnis. Und

die Vernicmung von Tausenden van

Menschen crscheint ihm nur als ge-

ringffigiger Make] gegenfiber den "36-

gensreichen" Mfiglichkeiten. die sich

eréffnen wflrden. warm Hitler nur sei—

nem Wirtschaflskonwpt zustimman war-

(16.

Véllig unkommentiert verbreitet die

FSU in dieser Broschfire auch heuw

noch: "Sie hielten wohl die Zerschia'
gung der Linksnpposition {fir nfitlg.

waren auch fflr Sshiégemiun und

Schandtaten gegen die Juden meiswns
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211 hahcn. Aber neben diesen aufge~

Slaulcn Gcfiihlen. die sich in Gewalt—

akton cnlladen wolllcn. war viel ehr-

lichcs Wollen vorhanden." (S. 19) Der

sclbstkritische Gcsellanhéinger Hugo
Kicrdorf vertrat nach dcr Verfiffenth-
Chung diescr Broschiire die Ansmht.

daB das Instrument der Gesell’schen
Reformcn in dcr Hand eines totalitéren

Regimes zu der unmenschlichsten Ey-
rannischen Sklaverei héue ffihren mus—

son (12). Die Mehrheit der Gesellianer
bewics daraufliin cinmal mehr ihre
Uneinsichtigkcit und bezichtigten Kier-

dorf der "béswilligcn KriLik". Fenau
din glcichc Grundcinslellung WIe in

der RGhm-Broschfire trifft man heute

hui Gcsellanhfingcrn in den GRUNEN
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an. wcnn sic sich gegen den Vorwurf

def "rechtcn Tcndenz" zur Wehr setzen

wnllcn:"Es hat aber auch Freiwirte

Efigebcn. die sich der nationalsozialis—

lischen Partci angeschlossen haben.

Dic NSDAI‘ war am Beginn cine Bowe—

gungv cine Bcwegung. die eine Not

wenden sollte, also keine Diktalur.

Ci”?- Bcwcgung. wie die Bewegung der

Gr“min heulc. bci der man auch man—

che Uncbenhciten in Kauf nimmt. in

dt‘r Hoffnung, dafl sich das Gute

durchsctzl. Nun unterstelle mir keiner.

i?“ hz'itle gesagt. die Grfinen halten

din gleichcn Inhalte. wie die National—

SPZialistcn. Sagan will ich. dafl poli—
“SChC Bcwegungcn aufgrund von Pro—

blemlagcn cntslehen, daB politische
ancHungen in die Irre gehen ki‘m—

nen..."(13) —- 035 in der Ta!!!

9‘3“ Zurfick zur Situation nach 1933.

Wahrcnd Anarchislen. Sozialisten und

KOmmunislen in Konzentrationslager

l'lflndcrlen. hielten sich die Gesellan—

hahgcr in ihrer groflen Mehrheil rechl

gut fiber Nasser. Gunter Bartsch's

ung der De

3. Der sleli

g der Deulsehe

Md .

.— Ado“ Lovey.
Mn

(misses
dev Dem-

d llrssen
—

Darstellung des weiteren Wages der

"Anarcho—Liberalen". wie er sie nennt.

entbehrt nicht eines hintergrfindigen
Zynismus. wenn er schreibt: “Am wen-

digsten und am erfolgreichsten waren

die Anhinger Silvio Gesells.(...)Unge—
achtet des Verbots der Freiwirtschafts—
bewcgung Gesells fand sich 1938 —

nach dem Mfinchner Abkommen — ein

freiwirtschaftlicher Arbeitskreis zusam-

men. Er beriet zunéchst fiber die Var—-

aussetzungen der winschafllichen und

sozialen Gesundung Deutschlands unter

den Verhz‘illnissen des Nationalsozialis~

mus.(!!!) Seine wichtigsten Kfipfe wa—

ren Dr. Otto Lautenbach. Karl Walker

und Dr. Franz Hochsteuer. Dank ihrer

Initiative wurde der Arbeitskreis zu

utsohen Mark lautete.

der :urn

'

dex Neigunu
zum Sicken

o

In
_

‘

en leigL X8‘9”;

ge
Umlaui der Deufsohen 33:91

" dutch geeigneie
:echnvsene

Isl

zu slcherni

4. Die Kred’npol

der ihr anges

banken hal 5i

nannten
wéhvungso

nissen unlerzuordnen,

”W de' Notenbank
und

l |
‘

chlossenen
Landesmnlral-

ch den unier 2 und 3
95;

ollt‘vsdwn
Eflorde.

Heldelherg-Zlegelhausenark -

n M
Ha'ZnE'kskaw‘mer

w 59'
use icoui

-

G. Mfihlbad‘uq.
Piss-c

Ulm
— Frau M

DI. lng.
a

mngswasi
— Blvnhsvd RD

— overburgevm
— 0!. Mn HIM.

gielungsdueuov
MAL (CDU)

—

Ild’l, Pi'asxden

— Frau DI. S

svai

uggvl‘g‘sgm — Julius 5mm.
a,

Gilielsioh
—

Komgsbevg
\r‘ E y

der Scan une
Wnulsleg

boy

5'

BM 3.

.
sxuugan.

a 5&0!"-

L ‘
- “swan

Senalc:

EHE). 1,Vov ‘.

l

c \‘u‘énrufigsgeic'iat

ciner sléndigen. wenn auch unregelméi—

Big tagenden Korperschafl. In den

Jahren 1943/44 entwarfen sie ein So~

fortprogramm zur finanziellen und

wirschaftlichen Uberwindung der

Kriegsfolgen. Es wurde vom freiwirl—

schaftlichen Arbeilskreis im Sommer

1944 bestétigt. Dieses Sofortprogramm
dienle den Anhéngern Silvio Gesells

nach dem deutschen Zusammenbruchill)

im Mai 1945 als Basis ffir die Neuauf—

nahme ihrer Tatigkeit." (14)
So Wurde denn 1945 die Radikal—Soziale

Freiheilsparlei (RSF). die Vorlz‘iuferin

der heutigen Freisozialen Union (FSU).

gegn‘mdet. Sie erhielt 1946 in Hamburg
mil. 20.034 Stimmen 0.7%. In dem Ar—

likel lO des Verl’assungsvorschlags
der RSF heiBt es ffir die Gesellanhén—

get in wiedereinmal so lypischer Wei—

so:

"Der Grund und Baden gehérl alien

gemeinsam. Das Recht zur Benutzung
und Bearbeitung des Grund und Bodens

und zur Ausbeulung der Bodenschélze

mufl durch die Zahlung einer Bodenbe—

nutzungsgebfihr an eine offentliche

Bodenverwaltung erworben werden.Die-

se Gebfihr wird in der Hfihe erhoben.

in der auch andere Bewerber um den

gleichen Baden sie zu zahlen bereil

sind. Wer die im freien Wettbewerb

festgestellte Bodennutzungsgebfihr nicht

zahlen kann oder will, mufl das Recht

der Bodennutzung abtreten." — War

wfirde wohl die geforderte Bodenbenut-

zungsgebfihr im restaurierten westdeut-

schen Kapitalismus zahlen konnen. der

mittellose Arbeiter oder der seine Pri—

vilegien und Gelder behaltende Unter~

nehmer??

.13. wet so lammfromm dem Kapitalis-
mus huldigt, bekommt daffir — trotz

"Zinstick" — eine Belohnung. Der Ge-

sellanhanger Otto Lautenbaeh wird mil;

Ludwig Erhard zum Herausgeber der

Zeitschrift "Wéhrung und Wirtschaft"

(15]. Einem feinen "Anarcho-Liberalis-

mus'.’ hat da Gi’mter Bartsch seine

Schubladenkategorisierung verpafltEOb
die so in eine Schublade gesteckten
ihm dies noch einma! verzeihen wer—

den? - Immerhin fanden 1952 zahlrei—

che Mitglieder der als Nachfolgeorga—
nisation der NSDAP verbotenen "Sozia—

listischen Heichspartei” [SBP] bereit—

willige Aufnahme in der FSU. Der spa—
tere Generalsekretér der FSU. Ferdi—

nand Banger kam so zu seiner neuen

parteipolitischen Heimat.(16) Die FSU

machte 1951 noch einmal von sich re—

den. als sie es geschafft hat. mit

Franz Joseph Straufl und zahlreichen

anderen Honoratioren aus Politik und

Wirtschaft in dem "Komitee zur gesetz—

lilchen Sicherung der DeutSChen Mark“

zusammenzuarbeiten.(17) Die FSU gibt
es noch heute. Nach eigenen Angaben

hat sie ca. 1000 Mitglieder. In ihrer

monatlichen Zeitschrifl "Der Dritte

Weg" wird auf fibelste Weise auf alles,

was links istleingedroschen und ihr

Inhalt unterscheidet sich nicht in: ge—

ringsten von der Demagogie der NPD.

Selbst die nicht ganz so rechts ste—

hende Schwesterpartei "Liberalsozialis—

tische Partei" (LSPS). die heute mit

drei Sitzen im Nationalrat der Schweiz

vertreten ist. hat sich in ihrem Mit—

teilungsblatt "Evolution" im Dezember

H”? van einigen "neonazistischen

Ausrutschern" der FSU distanziert.

Nach dem Motto “Wir Deutschen haben

unter dem polnischen Chauvinismus

Schlimmes erleiden mfissen"(18) wird

auch an den unmfiglichsten Stellen

nach “Deutschenhafl” gesucht. Auf dem

FSU~Parteitag 1977 wurde ernsthaft

diskutiert. ob die Frau des NS—Massen-

mérders Kappler wegen ihrer "Befrei—

ungstat" {fir ihren von den italieni—

schen Behérden festgehaltenen Mann

das Bundesverdienslkreuz erhalten

soil.

In einem offenen Brief an das "Nati—

onalpolitische' Studienalmanach" (Schot-

ten) definiert die FSU ihr Verhéltnis

zum Nationalismus folgendermaBen:"Das
Nationalbewufitsein mochten wir als

einen zweifellos starken Impuls vor—

wiegend im kulturellen Bereich ange-

siedelt wissen uncl wfinschen einen le—

bendigen Austausch verschiedener

verschiedener Volkskulturen bei be—

wuBter Pflege der nationalen Kulturgfi—

ter. Entschieden wenden wir uns gegen

die einseitige Diffamierung des deut—

schen Namens in Vergangenheit und

Gegenwart.“(19) Dafl es noch vie]

schlimmer kommen kann. beweist ein

neuerer "Diskussionsbeitrag": “Um

fiberleben zu kénnen. muB jedes Volk

wellweit und geopolitisch denken. Das

gill in erster Linie ffir unser deut—



isches Volk. Sein Lebenswille muB ge—

|fi3rdert wcrdcn. Wir mflssen uns v61—

‘kisch orienticren im wahrsten Sinne

ldes Worms. Solche Krfifte dfirfen nicht

|mchr als neo—nazistisch verschrien

‘wcrden." (20)

GESELL UND DIE LINKE

Auch in der SPD der Wcimarer Repu—

iblik hatte Gescll cine beachtenswertc

lAnhiingerschaft. Der Thfiringer SPD-

lLandtagsabgeordnete Erich Mider hat

lmil. scinem damaligen Parteikollcgen

Eund spéteren FSU-Mitglied Johannes

ESchumann versucht. die SPD auf die

Freiwirtschaflslehre einzuschwéren.

iIm Nachhinein schreibl Schumann:

}"Nachdem jahrelange Bemflhungen um

;eine interne Kla’irung am Widersland

?gewisser 'Expcrten' gescheiterl waren.

lentschlossen mein Freund Erich Méder

‘und ich uns zur Herausgabe eines Bu—

:ches "Arbeilerklasse und Geldpolilik".
‘das in einem 'l'hfiringer SPD—Verlag
erschien . und einer gleichlautenden

‘Schriftcnreihe. die immerhin eine Auf—

[lage von 50.000 Exemplaren ef-reichte

i— aber Ende 1932 zu unserer MaBregel—

lung ffihrte. da 'niemand zwei Herren

1dienen k6nne"‘(21) A15 1931 auf dem

Leipziger Parteilag der SPD ein von

izehnlausenden SPD-Mitgliedern einge—

Ereichter Antrag die Abkehr von der

‘Deflationspolilik forderte und Mfider

‘das Wort verlangte, durfte er nicht

ireden und diese Initiative wurde ab—

igewfirgLJZZJ
EAuf die teilweise gute Zusammenarbeit

f des freiwirtschaftlich orientierten

“"Ring
Revolutionérer Jugend"(BJR) und

Lihrer Zeitschrift "Der Ring" mil Kom—

\munisten weist Peter Elgar hin:"Der

l'Ring' ist jedoch das irrilierendste

Produkt der FFF—Bewegung (Freiland.

Freigeld. Freiwirlschaft: d.Verf.).

Der faschistischen Verankerung ist man

sich nicht im geringslen bewum. Im

Gegenteil. Das ffihrle so weil, die

Kommunisten und revolutionéren Anar~

‘chisten als Bundesbrfider anzuerkennen

i (Verbindung lief fiber Ablehnung des

I Kapitalismus). der Unterschied lag

in dem anzustrebenden Wirtschaflszu—

Februar 1926 wurde

der korporalive Beilriu des'RJR zur

stand.(...) 1m

Roten Hilfe vollzogen. Im gleichen Mo—

nal wurden einhunderttausend achtsei—

Lige Tagungsaufrufe ffir die 3. Oster—

Lagung im Mfirz in Kassel in linksori—

entierlen Gruppen [u.a. kommunislische

Jugend) verteilt. Auf dieser Tagung

stellte der Rotfrontkémpferbund den

Saalschutz."(23) Diskussionen und Aus—

einanderselzungen gab es auch mit

dem damaligen KPD—Reichstagsabgeord-
neten Karl Korsch.

Nach dem 2. Weltkrieg wurden etliche

Mitglieder linkssozialistischer Grup-

pierungen in Hessen. die in der Tra—

dition der SAP und der KPO slanden,

von Gesellideen beeinfluflt. ohne sic

in der Regel ganz zu fibernehmen. Der

Vorsitzende der gréfiten Gruppierung

"Arbeiter Partei" (AP) Calm hatte Kon-

takte zur FSU. Auch in der titoistisch

angehauchten "Unabha‘lngigen Arbeiter-

ER DRITTE NEG

partei"(UAP) gab es

Spfitestens Mitte der

schwanden diese Gruppierungen
ends von der Bildflfiche. (24)

Durch seine Berufung auf

und Slirner ("Die natfirliche Wirt—

schaftsordnung wird darum auf dem

Eigennutz aufgebaut sein."-NWO 5.13)

in seinen Schriften machle Gesell auch

auf Landauer und Mfihsam Bindruck:

sein Eintrelen ffir den Abbau des

Staates machte ihn auch far Anarchis—

ten symphatisch. Da sich die Akteure

der Manchener Rfiterepublik wfihrungs—

und wirtschaftspolilisch nicht viel zu—

trauten, griffen sie zu dem Strohhalm

Silvio Gesell und er wurde {fir wenige

Tage Finanzminister. In der anarchis—

tischen Lileratur wird folglich sein

Name in diesem Zusammenhang nur

kurz erwfihnt. Viel Zeit haue er wirk—

lich nicht. sodafi er seine "Reformen"

nicht verwirklichen konnle. Im Nach—

hinnein hatte Gesell alle Mfihe. diese

peinliche "Entgleisung" seinen in der

Mehrheit rechtsgerichteten Anhéngern
zu erklfiren. Die offizielle freiwirt-

schaftliche Geschichtsschreibung hart

sich ganz im Sinne Gesells so an:

Gesellanhfinger.
Sner Jahre ver-

voll—

Proudhon

"Die {revelhafte Inflationspolilik der

November—'Sieger' ffihrte zu einem

wirtschaftlichen und infolgedessen
auch politischen Chaos — auch in Man—

clien. Auf dessen trfiben Wellen kamen

linke Revoluzzer — die aber gar nicht

1
i

fFRElSOZlALE ORDNUNG JENSEITS VON KAPITALISMUS UND SOZIALISMUS‘KOMMUNISMUS

mum harm?

um

wufiten. was sie nun praktiach tun

sollten —

zur Macht. Wie glaubwfirdig
fiberliefert ist. suchten sie nach je-
mandem. der 'etwas vum Galda ver-

sti‘mde‘ und einer van ihnen erinnarte

sich 'an einen Silvio Gesell' bei Ber—

lin. Man fragte also bei dieaam an

— und Basel! fuhr nach Mfinchen."[25)
Die nachtraglichen Distanzierungen
Gesells von der Pulitik dear Raterepu~
blikaner verhinderten abet nicht. dafi

trotzdem etliche Anarchistan. u. a.

auch Erich Mfihsam. seiner Freiwirt-

sehaftsidee pnsitiv gagenfiberstanden.
Em neiterer Grund far disses Varhal—

tan lSl sicherlich. clafl die Gssallan~

hanger mil. "interessamen" Geldexperi~
menten wfihrend der Waimamr Republik

aufwarten konnten, als as vcm anar—‘

chnstischer Sena im dautschsprachigen
Raum nicht mehr vial zu bewegen gab
und es bergab ging. In cler kleinen

Gemeinde Wérgel/Tirol ergriff 1932 Clear

sozialdemokratischa Bargermeisler Un-

terguggenberger die Initiative und

gab in Verbindung mit der firtlichan

Raiffeisen—Bezirkskasse als Geldersatz

Arbeitswertscheine heraus. die einam

monatlichen Wertverlust unterlagen.
Durch den so bewirklen schnellan‘

Geldumlauf wurde die Wirtschaft def

Gemeinde belebt und wéhrend des gut
einjéhrigen Experiments bekamen ein

Driuel der Arbeitslusen wiedar Arbeit.

In der Folge von Gedankveranstaltun-

gen und Festvortrégen "58 Jahre Wfir‘

geler Freigeld" zeigen sich auch heute

noch Antroposophen and (halogen 136-

eindruckl..(26) Von 1926 his 1931 pro-

pagierten die Freiwirtschaftlet (linen

"Geldslreik" und brachlen als Privab

geld die "Wfira" in Umlauf. die vor

allen Dingen von kleinaren Kaufleutan

benulzt wurde. "Zur Freigeldbewagung
bekanmen sich varschiedena Experiv
meme mit privalen Varmchnungssyste-
men: Ausgleichskassen der dreifiiger
Jahre. der (nach win vor aktive)
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Schwcizer 'WIH~Wirtschaflsring' sowie
die bundcsdeulsche ARGO—Organisation
(Nordheim) und dcr SAG Giroverlfehr
(Vaduz) der fi‘mfzigcr und scchzxger

Jahre."(27) Mil einer anarchistischen

Gcsc)lschaflsauffassung haben dererlei

Goldbcwcgungen allerdings herzlieh
wcnig zu tun. Trotzdem versuchen e1—

nige Leute Silvio Gesell zum "Marx

dcr Anarchistcn“ zu machen. In der

Nr_ 90 der Zeitschrifl "583" (28) ver-.
sprcchcn sic nicht wenig. was dabel

hcrauskommen sol): "Eine Marklwirt—

schaft mil wirklichem Weltbewerb. aber

ohne Konkurrenz bis aufs Messer. be-

dingl durch Wirtschaftsmnnopole. peri—
odisch wicderkehrende Kriscn. Absalz—

*

Nr. 90 in allen linken

Buchléden! Mit der Dar—

stellung einer anarchis—

tischen Marktwirtschaft
ohne Ausbeutung, Kri—

sen und Wachstumszwénge ale

Basis autonomer Kommunen.

(TAZ vom 3.6. 83)

stockungen und Arbeitslosigkeit. aber

auch ohne crzwungene tégliche. 8-

sti'mdigc Schuftcrei in Fabrikzuchthiiu-

sern. Bfiros und Konsumlempeln; eine

Marktwirtschaft mit sinnvonen. an den

wirklichen Bcdfirfnisscn der Verbrau—

Cher orientiertcn Leistungen. aber

ohne Verselbsléndigung dos Leistungs—

prinzips: cine Marktwirlschafl mil Lei—

Slungsgcrechtigkcil. die die Ausbeut—

Ung jenen. die produktive Leistungen

erbringcn. durch cine Handvoll para-

silérer Kapitalrenlner ausschlieBt:

Cine Marklwirtschafl ohne Steucrprivi—
legion {fir Wohlhabende und Reiche..."

...dic es in der 7.u crslrebenden Zu—

kunflsgcseilscliafl dicser "Anarchisten"

immerhin noch gibt. denn sonst wfirden

Sic ja nicht erwéhnl.

Ich halte es ffir ein unmfiglichcs Un—

terfangcn, Gesells faschismuséhnliche

Ausbeutungswirtschafl ma] eben zu ei—

nel’ "anarchistischen Marktwirtschaft"

umzufrisieren. Es isl gar nicht die

Frage_ ob elwa wirlschaflliche Instru—

anLarien zur Erreichung (zines schnei—

(“Ten Geidumlaufs "richlig" oder

"falseh" sein kfinnen. Dererlei Techni—

ken schweben nichl wertirex 1m [uh-

1eOren Haum. um von anarchistischen

Mglroduzentcn belieblg aufgegnf—
(en und in 1hr Lehrgebéude elngeffigt

W. Die BBB—Anarchisten finden

Gcsells Theorin interessant und bcmer—

kenswerl. haben an diesem Oder jenem
noch ein biflchen hinzuzuffigen oder

7.11 veréndern. Sic schrecken wirklich

Vm’ nichls zurfick und verlicrcn dabei

den Biick {fir die polilischc und sozi—

ah; Aggresgivitfit, die der unlerneh—

mmfrcundlichc Millelstand mit Gesells

Afuurnenlalionshilfe gcgcn jede sozia—

“Slische Bewcgung richlct. wenn er

Smnc Privilcginn hedroht siehl. Da

Mullen auch dumme Anbicderungsversu-
(I)!!! in Form ciner Ablchnung der 35-

Stllndcn—Wochn bei vollem thnaus-

Qillitzh nichts!
D“! Schninhar plfilzliche Pnpularitél
vm] Vim Gesul) unler Anarchislen und

“T“Wn Snlltc AnIaB sein. die Ursachen

(““rifir zu suchen. Zum Eincn ist 0f-

IC"S_|(‘.hlIich Gesells Hauptwerk "Die

Niliurliche Wirlschaftsordnung" in den

seltensten Fallen gelesen worden.sodafl

man sich auf das verlassen hat. was

Geseilanhénger vorgesetzt haben. Zum

Zweiten kennen sich offensichtiich

nichl viele Von uns in volkswirtschaft—

lichen Fragen aus und fiberlassen das

Gebiet lieber einem Speziaiisten. nam—

lich Gesell.

Wenn von bestimmten Anarchisten einem

dahergelaufenen faschistoiden Demago-

gen die Ausgestaltung unserer Witt—

schaflspolitischen Zielvorstellungen
fiberlassen wird. so zeugt das nicht

nur vnn mangelndem Durchblick auf

nur diesem Gebiel. sondern stellt auch

eine ungeheuerliche Verhfihnung der

Opfer des Faschismus dar. In Zukunft

sollten wir versuchen. die zweifellos

vorhandenen richtigen anarchislischen

Grundlagen ffir die heutige Zeit weiter

zuenthckeln und zu prz‘izisieren. damit

solche blamablen Fehllritte nicht mehr

passieren und keiner mehr auf die

Idee kommen kénnte. daS das ganze

Spektakei urn Geseil _irgendetwas mil

'Anarchismus oder Selbstverwaltungsso—
zialismus zu tun habe. Eine solche

Erkenntnis were freilich nicht neu.

sie hat schon 1927 ausffihrlich in das

FAUD-Organ "Die Internationale" Ein—

gang gefunden:
"Das Freigeld lest den Unternehmern

die Produktionsmiue) und léBt ihnen

dadurch das Vorrecht. genau so zu

verfahren. wie sie es heute auch ma-

chen. Die Abschaffung der Ausbeutung
bleibl eine Frage der Macht und dar—

fiber hinaus eine Frage der Féhigkeit.
wieweit die Gesamtheit aller Arbeiten—

den in der Lage ist. Produktion und

Konsumtion nach sozialistischen Grund-

sétzen zu regeln.“

514...”.
inna'vghic . .

.

'.j .-', plunger...“
"

." (k-Esimbuv— .

. g.
. -

-
-

Freiwirtschaftliche Zeich—

nung mit kleinem Fehler...

ANMEBKUNGEN:

Ffézaéfit 5
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(1) Kurt Kessler:"Mut zur Refarm des

Geldes". Diagnosen 7/33. Diese immer

mehr im rechtsradikalen und obskuran‘

tistischen Sumpf versackende Zeitv

schrift (Titelstery 7/83: “War Hitler

ein schottischer Freimaurer?") enthilt

regelméfiig Artikel von Gesellanhéngern.
(2) Ernest Mandel: "Marxistische Win-

schaftstheorie“ 5.311 und 441

(3) Peter Elger: "Die Wirtschafts— und

Geselischaftsauffassung Silvio Geseils

bis Ende der Weimarer Republik." (Di-

plumarbeit 1978) Seite 69. Diese 2705ei~

tige Arbeit ist eine grfindliche Aufar—

beitung von Silvio Gesells Wirken.

(4) Felix G. Binn:"Keynes passe?
—

Vivat Friedmann?", mtg Nr.33. Seilea.

(5) Elmar Altvater:"Der gar nicht dis—

krete Charme der neoliberalen Konter—

revolution.“ Prokla Nr.“. Seize 13.

(6) Elmer Altvater.siehe 5. Seite 22

(7) Kurt Kefiier in “Der Dritte Weg“
10/1980. Seite 3

(8) Peter Elger.siehe 3. Seite 41

(9) “Silvio Gesell — Prophet eines

dritten Wages?“ Diagnosen 12/1980.5-13.

(10) Peter Elger nennt in seiner Di—

plomarbeit hierffir Dutzende von Bei—

spieien. eines davon:"Ab 2. Jahres-

hélfte 1924 wird unter den Gesellia—

nern die Arbeitsdienstpflicht erfirtert.

Grfifltenteils is! man daffir. da nach

ihrer Lehrauffassung der Zins dutch

ungehemmte Arbeit beseitigt wird. Ar—

beitsdienstpflicht wird als Reichsar-

beilsdienst verstanden. Damit gehéren
die Geseuianer zu den ersten Beffir-

wortern."(Seite 208)

(11) siehe 7. Seite 9

(12) Hugo Kierdorf in

Tat" Nr. 3/1964

(13) "Ultrarechte Tendenzen" bei den

Mltgliedern des Arbeitskreises Dritter

Weg NWO? - Eine Stellungnahme von

Tristan Abromeit zum Vorwurf des KV

Verden. Seite 8. Abromeit bezeichnet
Slch in dieser Broschfire als Anarchist.
(l4) Gfinter Bartsch:"Anarchismus in

Deutschland. Bd.1". Seite 80.

(15) siehe 14. Seite 89

(1E) siehe 3. Seite 236

(17) Der Dritte Weg 3/1980. Seite 2.

(18) Der Driue Weg Nr. 9/1979.S. 13.

(19) Der Dritte Weg 8/1979. S. 9

(20) Der Dritte Weg 10/11 1983. 8.27

(21) siehe 17, Seite 11

(22) Der Dritte Weg 1/1980. S. 5

(23) siehe 3. Seite 217

(24) Bernd Klemm:"Die Arbeiter—Partei"

SOAK~Ver1ag.
(25):; Der Driue Weg 10/1979

.

(26) Jedermann Nr.451. Seite 6 bis 7

Oko—Journal Nr. 5/83 Seite 6

(27) Der Driue Weg 10/1980. PIOfBSSOY

Dr. Oswald Hahn.
.

[28) 883—Bezug: Rhizom—Buchladen. E1—

senacherstr. 57. 1 Berlin 62. 3." DM-
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Hochzinspolink und Dollarkurs

Die Weltwirtschaftskrise hfilt mittlerweile schon sell mehreren Jain-en an

und keinerlei Aufschwungstendenz ist sichlbar. 1m Gegenteil, die wlrt-

schaftliche Situation der imperialistischen Staaten slagniert, die der ab.

hingigen Stanler verschlechtert sich stii'ndlg. Allein 35 Millionen Arhelts-

lose in den imperialistischen Liindem selbst, eine Gesamtverschuldung

der abhingigen Linder von insgesamt 700 Mrd. S (1), Umschuldungsver-

handlungen, Moratorien nnd‘immer neue Abwertungen der Wiihrungen

der abhiingigen Lander und in geringerem Mane auch einiger imperiali-

stischer minder wie Frankreich zeigen die Schiirfe der Krise. Seit 1980

schrumpft der Welthandel zum ersten Mal seit dem 2. Weltkrieg and die

Prelse fiir Rohstoffe sind-auf dem niedrigslen Stand seit der Weltwirt-

schaftskrise in den dreifiiger Jam-en. Vor allem die abhfingigen Hinder

sleeken in der Zwickmiihle holler Verschuldung, die mit gestelgerten Ex-

porlen abgezahlt werden some. Anfgrund der Krise wird dieses zuneh-

mend unmdglich. Die Banken vergeben keine neuen Kredite mehr an die

abhiingigen Lénder, sondem hangeln sich nur noch dutch akrohatisclte

Umschuldungsverhandlungen.
Und doch gibt es offensichtlich and: Nutznlefier der Krise. Der Dollar-

kurs erreichte in den letzten Tagen einen Stand wie vor 10 Jnhren. Die

Geschfiftsabschliisse der Groflbanken in den imperialistischen Staaten

verzeichnen allesamt Rekordgewinne und einige Multinationale Konzer-

ne schwellen dutch Fusionen and Anfkiiufe enorm an.

Die Krise in den

imperialistlschen Staaten

Es ist offensichtlich, dafl die akmelle

Krise in den imperialistischen Lander!)

ihren wesentlichen Grand in dcr chr~

akkumulation des Kapitals hat. Kaum

cine Branche. die nicht mit ”Struktur-

problemen” zi1 kampfen hat, was unler

anderem heiflt, dafi Uberkapazitliten
abgcbaut werden sullen. Gleichzeitig
verursaclue die Krise einen gewaltigen
Ralionalisierungsschub, besonders

durch den Einsatz elektmnischer Da-

ienverarbeitung. Dies konme zwar in

einigen Branchen produktionsneutral
gcschehen, doch ist in vielen Branchen

auch das Beibehalten des aktuellen

Produktionsniveaus nicht mehr profi-
tabel. Ein klassischer Wag, diesem Di-

lemma zu entgehen, ist der Export and

die Produkfionin‘b Auslmd im Kampf
um die Weltmfirktmfraktisch alle im-

perialistischen Staaten stei erten in der

Krise Mine der siebziger ahre und in

den letzten zwei Jahren die Exporte im

Verhaltnis zu ihrem Bruttosozialpro~
dukt (2). Ebenso stieg dm’ Anteil dc:

Profite aus dem Ausland. Die amerika-

nischen Groflbanken liegen hierbei weit



an der Spitze. 1981 verbffentlichten Ci-

ticorp, Chase Manhattan und Morgan
Gewinne von 18, 11 und 7 Milliarden

US-S, die zu 62, 65 und 63% im Aus-

land erziell wurden. Fur die vierzehn

gréBtcn Bankinstitute der USA belauft

sich der Anteil von Profiten aus dem

Ausland auf durchschnittlich 54% (3).
Bci den amerikanischen GroBkonzer~

ncn siehl es nicht viel anders aus. Die

Olkonzerne liegen deutlich an der Spit-
ze mil 84%, Atlantic Richfield und

z.B. Exxon mit 70%. Bei PanAm sind

cs 70, bei IBM 45, bei Dow Chemicals

48. bei Ford 41 und bei Coca Cola

59%. Die Liste lieBe sich noch beliebig

forlfuhren, aber es finden sich bei den

GroBkonzernen kaum Anteile unter

40% (3).
Ein anders wesentliches Element der

Krise ist die sprunghafte Zunahme der

Fusionen und Aufkiiufe, die vor allem

in den USA den Monopolisierungsgrad
rasam gesteigert hat. Nach einem Be-

richt des amerikanischen Senats betrug
'

1972 die Summe der Fusionen und

Aufkéufe 1,5 Mrd. US-s. Bis 1977

schnellte sie auf 6 Mrd. und erreichte

1981 die schwindelnde the von 82

Mrd. Allein der Kauf von Conoco

durch Du Pom betrug 7 Mrd. und war

damit ebenso hoch wie die Gesamtsum-

me von 1977. Diese Qrgie des Kanniba-

lismus rief trotz Uberkapilalisierung
dcr meislen Groflkonzerne einen gro-

flcn Krcdilbcdarl‘ hervor. Die Banken

konnten an sogenannte ,,erste Adres-

sen" Kredite vergeben. deren Ruckzah-

lung sic sich sicher sein konnten. Der

Effekt war aber eine crste spmnghafte
Erhifihung der Bankzinsen. Der Presi-

dent von Seagram, der sclbst cine Fu-

sion von 7,5 Mrd. in die Wege leitete,
erkliirte diesen ProzeB und vor allem

dessen staatliche Unterstfltzung folgen-
dermaflen: ,,Bei den jungsren Auflwu-
fen, deren Zeuge wir sind and die sick

nach fortsetzen werden, Warden Mil-

hqrden Dollar bei den Ban/(en kurzfri-
sag ausgehbhen, um die Ubemahme ei-

ner Gesellschqf! dumb cine andene zu

finanzieren. Wdhrend cine grafie Zahl

v_on potentiallen Darlehenmchenden
swh um Kredite bewirbt, steigt der

Zins. kapmiert, wdhrend die Bun-

desbank festsfellt, dtw die Inflation ein

schlimmeres Ubel 015 die Rezasr‘on sci

una‘ sick weigert, die Geldmenge zu er-

hahen.
”

(4) D33 bedemet, daB die Ban-

kcn mi: mutliciser Ummwtzu da-

fflr women konmen, dafi it! was:
'

hes

“.08 Geld nicm an Wen veflor, and sie

die stattlichen Zinsen vol] einstreiChen

kcmnten und kbnnen. Dutch diesen

Mechanismm wird das Bankkapital
mm Nutmiefiet (let in der Krise

Smunghafl steigenden Monopolisie—
rung.

.Ein We: Whom Mommi-

u , W

MMrdicusAiuMAum-mm
‘

Mrd. 5 far I“:

Bis zu diesem Punkt ergibt sich eine

starke Paraliele zur Situation der impe-
rialistischen Staaten und var allem der

USA 2111' Zeit der Wehwirtschsaftskrise

1929/30. Um Clem Verfall der Indu-

strieproduktion emgegenzuwirken.
wurde in alien Stamen die Rasmuss-

produktion angelmrbeil und sich auf

einen gewaltsamen Ausweg aus der Kri-

se vorbereitet. Dieses is: schon von Be-

inn des Jahres 1930 nachzuweisen (6).

{Iblicherweise wurden solche Ril-

stungsanstrengungen mix Kriegsanlei-
hen finanziert. die cine stark: Inflation

nach sich ZOfifln. Die Finanzierung der

Kriegsrilstung der USA dagegen erfolgt

fiber das Mittel cler Hochzinspoiitik auf

Kosten seiner imperialistischen Kon-

kurrenlen. Wie erwfihm. darf die Infla-

tion nicht ansxeigen, da die Hanken

sonsl erhcbliche Verluste in ihren Kre-

ditgeschaften zu verzeichnen lumen.

Daher wird mit hohen linsen auslimdi-

sches Kapital in die USA gezogen. We:

heute einen amerikanischen Bandea-

schatzbrief erwirbt, kann mi: 12% Zin-

sen an der Aufstellung der Pershing
und Cruise misseies mitverdienen.

Ebenso wird namrlich fiber den Hoch-

zine die Ausbeumng de! Britten Welt

in Form der Vetschuldung drastisch ge-

steisen. M.Feidstein, einer dew dkono-

mischen Bel-am der R Admini-

stration, sebum 1‘11: 1963‘ Zustrom
auslkndischen Kapitals auf ca. 1% dec

Bmttoeuzialprodnhee (25 Mrd. S), was.

cine auflerst bedemsame Summe ist

verglichen mit der nationalen Spamuo-
te von 2% ('7). Die Hochzinspolitik
zieht cine enorme Aufwenung den Dol-

lar nach sich, clie in den lemen Wo-

chen ihre bisher greater! Elmer! trieb.

Dieser Dollarlcurs bewirkt binnenwirt-

schaftlich cine Erhaung der lmporte,
da dim billiger werden and damit cine

weilere Well: von Konlmrsen mud Zn-
sammenbrflchen emerikanischer klel-

ncr und mittlerer Fimsen, die sich ge-

gen die auslimdischen Warm nicht be-

haupten lac-men. Dieses wird mederum

die Arbeitslosigkeit weiter steigen las-

sen. Beide Effekte werden van der Rea-

der Direktor des GATT

(Organisation cler UNO fflr 2911 ungi
Handelsfmgen) fame dies in due zym-

sche Formel: ”Die Arbeitslaeigkeit ist,

so kdnnte man sagen, o'er Praia, den

wir fur die Framer? zahlen undfw den

Fortschrm, der die Mimi:

lick!” (3). Dies auf dem Hinton

gm van 12 mum Mbeimlosen in

den USA!
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USA keineswegs von diesem Wirt‘

schaftskurs abgehen, mehrt sich die

Kritik der EG. Doch auch die einhelli-

gen Proteste der Bundesregierung und

der SPD kbnnen nichts daran lindem,

dais das Kapital immer dahin flieBt, wo

der grOBte Profit winkt.

Die Auswirkungen
auf die Léin der der ,,3. Well”

Die Weltwirtschaftskrise mach! sich in

den abhangigen Landern vor allem in

dem Rilckgang der Exporterlbse be-

merkbar, der sowohl durch den Verfall

der Preise als auch durch verringerte

Nachfrage verursacht wird. Hinzu

kommt eine protektionistische Politik,

die die imperialistische Lander seit je-
her verfolgen, die aber in der Krise dra—

stisch zugenommen hat, wie sich auch

an den Auseinendersetzungen zwi-

schenden USA und der EG in Bezug

auf den Agrarmarkt gezcigt has. Wie

schon erwéhnt, sind die Rohstoffpreise
die niedrigsten seit der Weltwirtschafs—

krise 1929, und auch das einzige bisher

wirksame Rohsloffkanell in abhangi-

gen Landern, die OPEC, ist stark ge‘

schwficht. Am deutlichsten ist dieses an

ihren Einnahmen zu erkennen. Sie fie-

len von 102 Mrd. $ im Jahre 1980 auf

ganze 12 Mrd. $ fur 1982! (8)
'

Es herrscht ein unerklérter Krieg

der imperialistischen Staaten auf dem

Gebiet der Rohstoffe. Emsprechend

konnte auch als Ergebnis der Welthan-

deis-Konferenz UNCTAD in Belgrad
nur beschriebenes Papier vorgewresen

werden. Wahrend die E0 und Japan

noch wohlklingende Worte von not-

wendiger Partnerschaft verloren,

machten die Vertreter der USA Wilh—

rend der ganzen Konferenz deutlich,

daB sie noch nicht einmal zum Verhan-

deln gekommen waren, sondern nur

um die US—Positionen vorzutragen.

Der Preisverfall der Rohstoffe gem

einher mit einem kominuierlichen An-

stieg der Preise fiir lnduslrieprodukte.

Dadurch verschlechtern sich fin die ab-

hfingigen Staaten die sogenanmen

,,terms of trade" erheblich. Da bis zum

heutigen Tage die Preise fur alle metal-

lischen und nicht-metallischen Roh-

sloffe an den Bdrsen in London. New

York usw. festgeseizt werden, lreten

die rohsloffproduzicrendcn Lander

auch bei teilweise oder ganz nationali-

sierter Produktion als Konkurr’emen

auf diesen Bdrsen auf, die gegeneinan:
der ansgespiclt werden kdnnen. Bel

Uberangebot Oder mangelnder Nach-

frage kommt es daher in Krisen zu dra~

stischen Preiseinbruchen. Da die indn—
striellen Outer zum fiberwiegenden 'Ijerl
in Bezug auf Herstcllung und Vertneb

in der Hand der multinationalen Kon-
zeme sind, kdnnen dagcgen guch m

Krisenzeitcn hone Monopolprerse auf—

rechterhalten warden.

Vom Preisverfall sind akluell prais-
tisch alle Rohstoffe betrofl'en. Bel-

spielsweise ging der Prels fur Zucker

von Oktober 1980 his Endc 1982 von 40

auf 6 cent pro Pfund zuruek (9)..Kup—
fer fiel von Februar 1980015 Juni 1902
von 140 auf 54 cent. Ahnlrches 3111 in:

Kakao, Mais, Soja und Kaffee. Halten
'

h prakiisch nur drePreise
ftir Wolle und Zinn. Sogar d16- US-

Landwirtschaft is! durch den Prersver-

fall des Soja- und Weizenpreises in

starke Bedrélngnis geraten.
Solche Preisstllrze haben filr ab»

hangige Lander, die entweder als Erbe

des Kolonialismus Oder spdterer Ein-

wirkungen des lmperialismus vom Ex-

port eines Oder weniger Rohstoffe ab-

héngig sind, katastrophale Folgen.
Dieses trim sogar solche sogenannten
Schwellenlénder wie Brasilien, das

stark vom Export Von Kaffee. Soja,
Zucker und Kakao abhéngig ist. Be-

sonders betroffen sind von dieser Si-

tuation auch die Elfenbeinkuste, die im

wesentlichen Kaffee. Kakao und

Zucker exportierl, Malaysia mit Zinn.

Kautschuk und Palmdl, Sambia and

Chile mit Kupfer, Zaire mit Kupfer
und Kobalt sowie Kolumbien mit Kaf-

fee und Ghana mit Kakao.

Die aktuelle Krise ist deranig, daB

einige Rohstoffkonzerne teilweise un-

ter die .Kontrolle der Clkonzerne gerie-
ten. Fur den Bereich der Aluminium-

herstellung betrifft dieses Kennecott,

Le Nickel und Anaconda (10).
Um Preisschwnnkungen zu entge—

hen. werden schon seit Anfans des

Jahrhundcrts Diskussionen um Fonds

fur bestimmte Rohstoffe gefuhrt. die

cine gewisse Pufferfunktion ausilben

sollen. Ermuntert durch die Existenz

der OPEC wilrden in den sechziger und

siebziger Jahren zuslétzlich verschiede.

ne Zusammenschlilsse versuchl, die

den produzierenden Landern Ruckhalt

geben sollten. Die bekanmesten Bei-

spiele sind die .,Gruppe von Bogota"
fur Kaffee, die CIPEC. ein Zunammen-

schluB Kupfer exportierender Stealer!

und die Fdrderstaaten von Zinn unler

der Fuhrung von Malaysia. All diese

Bemuhungen sind crfolglos eblieben.

Auch die im Rahmen der NCTAD

geschlossenen Rohstofl‘abkommen
blieben bisher uneffektiv. Das Kant-

schukabkommen wurde beispielsweise
1979 geschlossen und sieht ein Aus-

gleichslager von 400.000 Tonnen vor.

das zur Sliltzung der Preise gefflllt wer

den kann. Doch konnte das Abkom«

men nicht verhindern, c1313 'Anfang die-

ses Jahres die Preise auf den niedrig-

sten Stand seit 1981 fielen. Auch das

Kaffeeabkommen, das sen“ 1976 be

steht, hat nicht verhindern kdnnen,

daB seit 1982 der Mindestpreis anter-

5chrilten wurde. Gleiches mm aucli
auf das Kakaoabkommen zu. das am

1980 in Kraft iat und zu keinem Zeit-

punkt die Mindestpreise halten konnte._

Erschwerend kommt hier hinzu, daB

das wichtigste Erzeugerland, die Elfen.

beinkilste und das grofste Verbraucher-

land, die USA, dem Abkommen gar

nicht beigetreten sind (l 1).
Das Zuckerabkomrnen von 1977

wurde von der EB zunichte gemacht.
Zwischen dem Zucker aus Rohr und

aus Ruben besleht seit Jahren ein har-

ter Konkurrenzkampf. Rubenzucker

wird vor allem in der 130 und den USA

angebaut, Rohzucker in den nbhnngi-
genLandern. Gegcn Rohrzuclrer in den

abhlingigen Landern. Gegen Rohr-

zucker hat die EG hohe Zollschranken.
subventioniert abet die eigene Ruben-

produktion mit fast 2 Mrd. DM. um sie

konkurrcnzfahig auf den Weltmnrkt

bringcn zu kbnncn. Dies ist der em.

scheidende Grund. warum bei stagnie-
rendem Verbrauch der Weltmarlctprei~
se sci: 1982 in den Keller gesackt ist

(12).
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Audi das Zinnabkommen, erst seit
Juh 1982 In Kraft, ist bisher Willis wir~

knngslos. Der Zinnpreis konnte bisher
mcht fiber. dem Mindestpreis gehalten
werden: Dies l‘iegt vor allem damn, dafl
be: Preissteigerungen die USA ans ih-
rem strategischen Vorrarslager Zinn
auf den Markt warfen und den Preis er-

folgreaeh drflckten. Die USA all; bedeu-
tendster Zinnverbraucher sind elem Ab¢

{canimen
naturlich nicht beigetreten

Ein Weg, der wachsenden Prais-

sclrere zwtschen Rohstoffen and Indu-

strieprodukten zu entgehen, ware die

Wenerverarbeitung im eigenen Lande.

Doch entgegen den. Reden Lambs—

dorffs auf der UNCTAD—Konferenz

nber den ndtigen Freihandel. schurzen

srch die Imperialistisehen Lander dutch

gestaffelte Zollsysteme gegen die Ein-

fuhr von Fertigweren and Zwisehen-

produkten. In der BC 2.8. liegen die
Zdlle fur Kakaobohnen bei 2%, fur

Kakao-Pnlver bei 54% and far Scho-

kqladc her 12%. Zudem ist der Handel

mu Rohstqffen fest in im erielistischet‘

Hand. Berspielsweise tei en sieh nher

die Hallie des Weltzuckerhandels drei
bntische und drei US~Firmen (12).

8180
mammal
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Die Staalsschulden der USA ha-

bon sich in 20 Jahren pro Ein-

wohner vervlerlacht.

Ein gemeinsamer Rohstnfffond.
der 1942 schon von Keynes ang‘eregtwurde. konnte ab Juni 1980 rad mien

werden. Da abet vpr allem die USA in-

re Absicht erklnrt haben. nicht beizu-

treten. wird er wirkungslos bleiben.

E3 blelbt in der Kriee var allem fur

die abhungigen Lander cine antlers: du-

stere PerSpektive. Die hohe Versehub

dung. die mit Exporten finanziert wero

den sollte, wird immer drfickender, da

Exporte kaum noch Erldse bringen.

Der Veriust liner Erma: ans Exporten
fuhrte in den abhfingigen Landcm an

einern drastischen Rnekgang der 1m~

porte. 1981 gingen neck ea..20% der

Exporte ans imperialistisehen Landern

in abhnngige Lander (ohne die OPEC-

Staaten). Bis Anfang 1982 fiel diese

Rate auf ca. 13% (8). Diese Entwiek-

lung venieft zweifelsohne die Krise in

den imperialiatischen Stanten nnch

mehr, dn sich deren Expone vettin-

gem.
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Zusammenfassend lfiflt sich feststel-

len, dafl die USA versuchen, auf Ko-

sten ihrer imperialistischen Konkurren-
ten und der abhtingigcn Lander, due

Krisc zu fiberwinden. Hierbei hat sich

innerhalb der USA das Finanzkapital
mit einer brutalen Politik durchsetzen

kénnen, die gleichzeitig im lnneren auf

Verelendung und Arbextslosigkeit unter

den Arbeitern und Farmern setzt und

auBenpolitisch die eigene Aufrilstung

durch die imperialistischen Konkurren-
ten finanzieren 158:. was diese glmch‘

zeitig schwachen soll.
.

Die aktuellc US-Politik setzt glen-

chermaBen auf 8163 im wirtschamichen

wie militarischen Bereich. Das Bankka-

von Gerhard Kern

In der Zeit vom 19.—27.August {and

in Oberurscl. bei Frankfurt. eine Mes—

SC alternativer Projekte statt. Organi-
siort hatte das "taz Betriebszeitungs—

lrcffcn". 95 Projekle fanden sich mit

ca. 45 Stfinden anf dcm Gelénde der

Arbcitcrselbsthilfe ein. Was sich hier

”Hf. kann man/frau unter dem Begriff

SELBSTVERWALTETE BETRIEBE im wei-

leslen Sinne zusammenfassen.Kommunen.
wit: dor Reininghof. Finkhnf. die Ufa—

Fabrik Berlin: Vereine wie Netzwerk

e.V. und chcn e.V. Oder die ver-

Schicdcnsten Handwerkskollektive. ins—

bcsondcre auf dem Gcbiet der alterna-

tiven chhnologic waren vertreten.Lei—

der fchllcn Projckte aus den Gebieten

dcr Medizin. Biologic und Ckonomie

fast vollstz’mdig und die Sozialarbeit

war ebonfalls unterrepréscntiert.
Insgcsaml betrachtet. m6chte ich

vnn einem groBartigen. vielleicht auch

boispielhaftem. Gemeinschaftserlebnis

i—crgebnisl—crfolg) sprochen. da es

lmmerhin gelungcn war. die gesamte

Organisation und Bewz’iltigung dieses

Messcgcschchens gemeinsam.
— d.h.

Scitdem das Khomcni-Regime seine

Macht im Iran fesligen konnte. und

SiCh die politischen Verhéltnisse immer

mchr verschi'irft haben (allein von

1979 his 1981: 1600 Hinrichtungen
laut

AI). hat die Emigration iramscher

Oppositionnllcr in die BED rasch euge-
"Ommen. Din Situation dieser Emigra-

"10" hat sich im Zuge der neuen Aus—

lfindcrpnlitik untcr Zimmermann stark

vcrschlechtcrt. Win die andercn Asy—

1amen auch. lcben die iranischen

chhllingc kasernicrt in Lagcrn. als

Objnkte dcmsuher Bfimkratie. in Unge—

WiSShnit und unter ungehcurem
fikono—

'"iSChnn Drnck.

0'15 mnnatlichc Taschengeld eines ka-

sorninrten Asylbcwerbcrs hntrégt zur

7writ 70,—DM, .

Dm‘ Fll'ichtlingcn ist es verbotcn the
Slam Oder den Landkreis. in dem sneh
dag Lager befindet. ohne Erlaubms

7-11 verlassnn. Einzelne Asylantrfige

L—‘\

PROJEKT—MESSE 1983 bei der ASH—Krebsmfihle in Oberurse

OFFENER BRIEF IRANISCHER ASYLANTEN

pita] und auch hier vor allem das US-

Kapital, das heme durch .Hochzinspoli-
tik und dadurch fiberhfihtem Dollar-

kurs die Ausbcumng der abhangigen

Lander schlaganig gesteigert hat, wird

in den nachswn Jahren in der Sackgas-

se der Unmfig‘lichkeit der Rilckzahlung

dieser Schulden aufgrund fehlender

Exporterlose sunken. Doch ware dieses

erstens nichts News {in den Imperialis-
mus -- web: 1929 crklflnen sich zahl-

reichc Lander fur zahlungsunfahig (6)
—- zweitem wird schlicht mach der De-

visc verfahrcn, dicsen Hochzinskurs

solangc miterwfahmn wle nur irgend

moglich. Bisher 51nd jedenfalls die

Groflbankm die unbestreltbaren Ge-

winner der Krise.

mit allen Ausstellern —. zu leisten.

Ein Beweis {fir die Mfiglichkeit der

Co-Evolution Oder Gegenseitigen Hilfe.

Am Abend eines jeden Tages trafen

sich die Aktiven im nicht immer pfink-
tlich beginnenden Plenum und legten

die Arbeitsaufteilung ffir den nichsten

Tag fest. Mach anfénglichen Schwierig—

keiten lief es dann fast reibungslos.

Auch das finanzielle Risiko wurde ge—

meinsam getragen. mit der Aussicht.

daB bei einem nicht erwarteten Uber—

schut’: eine von allen bejahte Aktion

betrieben wfirde (2.8. Erstellung einer

Broschfire).

Unerwartet in dem erlebten Ausmafi

war die Teilnahme der Uffentlichkeit.

Schon bei der Pressekonferenz vor der

Eréffnung der Messe war fast alles

was "Rang und Mamen" hat anwesend

und im Verlaufe der Woche gaben sich

die Medienvertreter die "Tfirklinke in

die Hand". Tageszeitungen. Wochen-

schriflen. Rundfunk und TV waren zu-—

und berichteten mehr oder wen-

gegen

iger qualifiziert. Starkes Interesse

an den Theorie—und Praxisansétzen

befinden sich seit zwei Jahren "in Be—

arbeitung". Der ungewisse Ausgang

des Asylverfahrens bedeutet eine unge—

heure psychische Belastung.

Urn den Bechtsweg zu beschleunigen

werden Anwélte benétigt. doch die

kannen von 70.—DM kaum bezahlt wer—

den.

Erst wenn Emigranten Asyl bekom—

men. haben, kénnen Sie einen Sprach-

kurs besuchen. Dadurch verslérkt sich

ihre kulturelle Isolierung: die Asylan—

Len leben als unbekannte Fremde in

einem Ghetto. das sie nicht verlassen

dfirfen, das sie aus Geldmangel und

Behérdenwillkfir weder sprachlich noch

réumlich durchbrechen kc'mnen. So wer—

den sie. "die Asylanten“. ein Fremd—

karper im "gesunden Volksempfinden

der Deutschen" und bieten sich als

Sfindenbocke an. auf die sich die ge—

sellschaftlichen Konflikte abwélzen

lassen.
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am 24.2.33 In Harvard, USA
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der Subkultur war permanent erlebbar

und grfindete unter anderem auch in

der Unffihigkeit des Kapitalismus mit

den heute auftretenden Krisen umzuge— ,

hen. An zwei Abenden war denn auch

der Versuch gestartet. bei gut besuch—

ten Fernsehdiskussionen im ASHeigenen
Circuszelt. mit den Vertretern der

ANDEREN SEI'I‘E gemeinsam nach L6—

sungsansétzen zu suchen.
-

was ver-

sténdlicherweise nicht gelang. da ein

selbstbestimmtes Leben oder selbstver—

waltetes Leben nicht im Sinne der

Staatsvertretung jedweden Kolorits sein

kann.

Der schwarze Faden. der sich ffir

mich durchs ganze Messegeschehen zog.

war eigentlich die Suche und auch

ansatzweise das Finden der Menschen

von einer anderen Lebens—und Arbeits—

qualitét. Das scheint mir gerade der

Werl des Unterfangens zu sein. dafi

hier und heute die Menschen BEGINNEN

Anarchie zu leben. wenn das auch im—

mer nur in h‘ohen Potenzen sein kann.

Und es kann mit Sicherheit davon aus—

gegangen werden. daB der grfifite Teil

der Kommunen. Betriebe und Vereine.

wenn auch nicht immer bewufit. anar—

chistische Grundzfige hat. Daher sollte

auch die Entwicklung der Gegenékono-
mie unser ganzes Interesse und selbst—

'

versténdlich auch Beteiligung haben.

Wobei natfirlich an weiterffihrenden

gesellschaftsveréndernden Theorien von

libertérer Seite. ohne

die Klassiker. gearbeitet werden mufi.

RADIO LIBEBTAIRE

ERFOLGREICH!

Nach zwei Jahren ununterbrochener'

Kfimpfe und Umschwfingen (Verbot. Be-E

sohlagnahme...) hat RADIO LIBERTAIRE;

es endlich geschafft. dafi die Stimme

der Anarchisten legitim auf der UKW.

Frequenz anerkannt ist.
'

Sobald die 103.9 mhz frei ist. wird'
RADIO LIBERTAIRE Von 3-5 Uhr/ 13"

17 Uhr / 19—24 Uhr senden. Bis es so—
weit ist. wird RADIO LIBERTAIBE wel-

ter auf 89.5 mhz senden.

Dieser Erfolg ist das Resultat tau——

sender Bemfmungen in Frankreich und
im Ausland von alien, die for die

"Stimme ohne Herren" kémpfen.

Remon (FAF)
***t**

Backgriff auf
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Zur Aktualitét Gustav Landauers

i von Hans—Jargen Degen

c I

1m Mittclpunkt von Gustav Landauers

Lebcn steht die "Revolution":

Erfassung. Verénderung und Ausleben

der Totalitét der menschlichen Natur

-— "Die Revolution bezieht sich auf

das gesamte Mitlcben der Menschen".

Folge'richtxg ist die Revolution bci

Landauer nicht teilbar: weder Staat

noch Wirtschaft sind revolutionér sc—

parierbar: Nur wenn das "Gemenge

(aller) Erscheinungsformen des

Mitlebens" verandert wird. 5‘: Revo—

lution.

Martin Bubers, auf Landauer gemfinz—

ter Ausspruch: "Wir wollen nicht Re-

volution. wir sind Revolution" zeigt

die enorme Diskrepanz der Landauer—

schen zu allen anderen Revolutions—

auffassungen. Revolution ist far Lan—

dauei kein einmaliger. isolierler Akt.

OZER

Sic ist permanente Aktion: Wir mfisscn

"noch einmal und noch mehr als‘ein-
mal ins Bad der Revolution stcigen".
Revolution ist eine Lebensauffassung.

eine Haltung. ein Verwirklichen des

Erkannten. des Gewollten: "Wollen

— wirklich wollen ~ ist aber dasselbe

wie tun.“ Also ist

des Landauerschen

Anarchismus in Clear Gegenwart még—
lich. Landauer will die Zukunftsge—

sellschaft schon mitten in der Gegen—
wart installieren. Fiir “Brkennende”

ist dies zwingend. Dieser voluntari—

stische Revolutionsbegriff ist getragen

von Landaucrs unverrfickbarem Glau—

ben an unmittelbare Wirkung van

Aufklérung, von unmittelbarer Frei—

setzung der bisher ruhenden kreati—

vcn Kréfte des Menschen.

Sozialismus. des

Nicht

Elend,

éuflere Attribute —

terroristische

soziales

Unterdrfickung
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die Antizipation

spruchs
Zerstfirung dos konstruktiven

tionéiren Umbruchs.

lution als Ergebnis auch nur sine plu—
ralistische Gesellschaft.

sche Gesenschaftsformation. cine jeder-
zeit wieder

scin. Nivellierungspmzesse sind dieser

USW.
'

"Die éuflere Not schafft niemals Ber-

freiung und Kultur: nur wenn fiber

sind Revolutionsmotivationen:

die Menschen die innate Nut und Not-

wcndigkeit kommt. raffen sie sich

auf zur errettenden Tat." Landauer

gent es priméir um "innerc Nfitigung“.
nicht um oberflachliche Verfinderung.
Sein Revolutionsverstfindnis zielt ab

auf Revolutionierung des "Geistes".

Es ist keine zielorientierte Revolution

im Sinne vun perfektm‘ Konstruktion

der nnuen Gesellschaft. Vielmehr gent
es um Aufhebung tradierter Dank—

und Lebensgewohnheiten; es geht um

Einheit und Verschmelzung von 66'

wolltem‘ und Gelebten; um Beseitigung
der heute paralysiarten Parsfinlich—

keit. Landauer: "Bisher fie) alles

auseinander in ein armes, schwfich-

lich aktives [ch und eine unnahbam.

starre. leblos passive Welt. Seien

wir jetzt (135 Medium der Welt, aktiv

und passiv in cinem. Higher haben‘

wir uns begniigt. die Welt in den

Menschengoist. besser gasagt in den

Himgeist zu verwandaln; verwandeln

wir uns jetzt in den Weltgeist."

Fur Landauer erschfipft sich also lle-‘

volution nicht in (let fiufieren Veré’mdc—

rung politischer and wirtschaftliclmr

Institutional). In der Revolution "er;

wacht" far ihn “immor wieder das Bild

und das Geffihl tier positiven Einung
durch verbindende Eigenschaft. durch

Liebe. die Kraft ist." Um Neugaburt
des Menschen, um "Erhfihung" dos Le:

bans und somit um "Erhebung" def

Menschen ist ihm zu tun. Die Rovolu-

tion verwandelt spontan die. die sie

tragen: und sie zielt selhstverstfind-

Iich ab auf die. die sie varwerfen.

Daren Gewinnung ist unabdingbar ffir

ihre Durchsetzung; ihm Eliminierung
wéire Widerlegung des maratischen Ant

vom neuen Menschen. wfiré
revolu-

So kann die Revo—

eima dynami—

revolutionfir verénderbare

fremd. Das ware Ruckfall in vormvo—

lutione’ire. staatlich-‘kapitalistische
Stadien.

Die (notwendige) revolutionfire Unge-l
duld —

"historischer Missionen" als

geriiches"
symptomatisch {fir Landauer: "...immer

warten.

sehen.

und Erlésung erwarten.

Grundfibel dieser Zeit.“

Landauers Appell ist an das Individu'

um gerichtet.
im Hier und Jetzt. Unmittelbare Verfinf

derung des

Erkennen

setzen.

beginnt
liegt alles.“

Revolutionsstrategien zuwider.

sage an mechanistische Geschichtspm—
zasse.

von Geschichte

dent.

ner Klasse.

‘Die Absage an den prolatarischen My-
thos

somit konsequent.
um Formierung all

Kapilalismus
geht es.

schen Daseins.

von Apologeten und Verwaltern

"Hambur-

Attribut verdammt - i5l

immer nach den anderen

immer mm einem Kufieren Hail

Das ist (135

ES ist zu “Beginnen”

Individuums sollte nach

unhaltbater Zustfinde ein-

Landauer. "Vom Individuum

alias: and am Individuum

Das léuft den tradierten

Dina Ab—

an Vorherbmztimmtheit und Sinn

ist bat Landauer evi-

Revolution is! nicht Aufgabe ei—

einer revolutionéran Elite.

marxistischar Terminologie ist

Benn um Sammlung.
deter. "die as im

nicht mahr auahalten".

Der Deformation des psychi~
der Paralysierung def
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Aufiiitzc fiber chcn

und Sdirjfttum
von

Gurmv Landaucr

l. -— 5. Tnufznd

GukavKirpenhzuzrV(vlag
Potsdam 1911

; ,

A Luci-r: xlnfnrxx (In \ crfasxz‘n Ivcmmgn'gvlu'n 11m Mam"

Personlichkcit (lurch das kapilalisli—
scho System, isL Bcwufitwerdung entge—

gcnzusctzcn. Das gcspnltcnc Bewufllsein

ISL zum Erlcbcn dos Tolalitél dcs Le—

bcns zu fibcrwindcn.

dcr Qanzhcit;
isl cin konse—

Scin Revolu—

Landauor ist "Prophet"
er isl Traditionalist: cr

qucnlcr Konservativcr:

linnsvnrsténdnis intcgricrt allc Facet—

lcn mnnschlichcn Daseins: Geschichte

{Si nichl orslarrlc Vcrgangcnheit; sie

{31 Slcligcs Wcrdcn. ist Gcgcnwart.
181 schnn Zukunft: gcgenwéirtigcs 'I‘un

iSl Vergangcnlmilsrefleklion: verschiil—

1010 BcwuBtscinssphércn. llascins— und

Lobcnsfnrmcn. sowcil sic konstruktiv

Ecslallcn. sind rfickzuffihren in die

Gegcnwarl. Zukunft ist nur so mag—
lich.

Ff”. Landaucr isl der gesamte Ge-

Sclilchtsprozcfi Verénderungsprozefl.
def auf Zukunfl gerichtel ist: “Ver—

Sffngenhcil isL Zukunfl."Landauers

Ruckgriff auf 0rdnungsprinzipien des

Miltclallcrs — auf gewisse Produktions—

Prozcssc. auf Gcmeindeslrukturen. auf

"Gcbundenhcil" und solidarisches Mit—

Cinander u.a.
— ist daher ffir sein

Rovolulionszicl logiseh. Dal} ihm das

”-3- das Odium (zines "millelstéindi—

schun Revolutionfirs" (Marxist/Loninisl

“-GJlelms) cinhrachlc. wundcrt nichl.

Die Umpic, dcr "utopische Suzialismus"

findcl in Landauer seincn cnlschicdc—

ncn Bckcnncr. Der Geruch des Abseiti-

SC“. popularisicrt (lurch Vcrdikte mar—

Xislischor Schulcn. war/isl ihm damit

Sichcr.

Themen in FORUM

‘falschem Bewufitsein.

II

"Mil Recht hat man gesagt, in einem

positiven Sinn sei jeder planende Ver-

mopisch." (Martin Buber) Lan-

Begriff der Utopie ist, was

Also eine konstruktive Uto—

in der Gegenwart einen

Teil dcr mfiglichen Zukunfl realisieren.

Das Transponieren von Vergangenheil
in die Gegenwart und von Gegenwérti—

stand

dauers

sein soll.

pie: Sie will

gem in die Zukunfl ist KOntinuité‘it

in der Durchsetzung revolutionéren

Wollens. Neue Wirklichkeiten werden

geschaffen. Die Aufsprengung aller

bestehenden Denksysteme ist dazu un—

umgz‘inglich: ihre Erstarrung muB dia—

lektisch aufgehoben werden: Der Ge-

schichtsprozefi ist eine unendlich—per-

manente Folge von Erreichtem und Uto-

pie, von Utopia und zu Erreichendem

Die Revolution isl ffir Landauer ein

gesellschaftliches Prinzip: ein Prinzip

von bewumgewordenen Menschen. wel-

ches Verleugnung. das AUfgeben Von

Von falschem Le-

ben impliziert. Das setzt Leidensffihig-

keit voraus. Leiden an der sinnlosen.

sinnenlslellenden (Un)0rdnung herr—

schender gesellschaftlicher Zustz‘inde.

Es setzl voraus: gelebte Halbheiten.

widersinnige Kompromisse, die Einbin-

dung in das nivellierende kapitalisti-
sche System zu verwerfen. Das setzt

einfach Absagen voraus; Bruch mit

Gewohnheiten . Bequemlichkeiten. mit

Menschen, die (noch) nicht bereit

sind. Wage der Kornpromifilosigkeil ein—

zuschlagen. Die Mittelméfiigkeit produ-

ziert den "realistischen" Typus

Mensch — nicht den revolutionéren.

den utopisch orientierten. Der revolu-

lionér utopische Mensch ist immer zu-

erst ein einsamer Typus. Die Féhigkeit

zur Einsamkeit ist Féhigkeit zur Intu-

ition. Diese prégt den revolutionfiren

Charakler.

Die "Vernunfl" der Landauerschen Uto-

pie ist Erkennen realer "Verhéltnisse"

gesellschaftlicher Gegenwart. Seine

"Vernunft" ist Sehnsuchl nach Realisie—

rung eines anderen. selbstbestimmten

Lebens. einer gerechten Gesellschafts—

ordnung. Seine "Vernunfl" ist philoso—

phisch realislisch: Er appalliert an

sie. um gesellschaftliche Verha‘illnisse

herbeiffihren zu kfinnen: die eben die—

"Vernunfl" enlsprechen. Diese Uto—
ser

pie ist immer unzeitgeméfi. Gerade

auch deshalb hat der Revolutionér

Landauer den unwiderstehlichen Drang.

die "innere Notwendigkeit" zum Appell.

zum "Aufruf". zur Verkfindung des als

richtig Erkannten
— zur Utopie seines

freiheitlichen Sozialismus.

Der Marxismus. den Landauer auf sei-

ne spezifisch polemisch—deklamierende-

Kostenloses

Probeexemplar anfordern
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Art zerpflfickte. ist

nicht als "Travestie des Geistes". Der

marxistischen Wissenschaftsbesessenheit
setzt er sich als "Wissenschafls—

schwindier“ aus. Er _i_s_t_ der Utopist!
— Landauers Utopie ist "die scheinbar

provozierende

zur Unzeitgemfiflheit verurt‘eilte An-

strengung des Geistes". die die "zu—

kiinftige Struktur der Gesellschaft"

vorbereitet (Martin Huber).

Landauers radikal—intellektuelles Be-

kenntnis. seine Forderung nach rela-

tiv vollkommener Gerechtigkeit. nach

relativer Gleichheit. nach tolaler

Freiheit steht diametral den tradier-

ten Gesellschaftsformationen entgegen.

Ffir die scheinbare Unrealisierbarkeit

solcher "Utopie" steht eben der gei—

stige Zustand des modernen Massen—

menschen. Eingebunden in ein Ge-

flecht von Abhéngigkeiten, Zwéngen.

Normen ist der Mensch weit entfernt

von selbsténdigem Denken und Han-

deln. Hier setzt die Landauersche

Forderung nach Individualisierung.

nach Auflehnung. nach Schaffung

neuer. anderer Wirklichkeiten
— also

nach Utopie
- an . Die Chance der

Realisierbarkeit seines utopischen
Gesellschaftsentwurfs ist nu!" denk-

bar auf einem geistig—ethischen Ni-

veau:
Das .mufi weit fiber dem heute

ganglgen hegen: “das Mitleben der

Menschen zur Bindung in Freiheit

aus gemeinsamem Geiste" .

"Jede Utopia ... setzt sich aus zwei

E‘lementen zusammen: aus der Beak-

Lion_ gegen die Topie. aus der sie

erwachst. und aus der Erinnerung

an simtliche bekannten frfiheren Uto-

plen. Utopian sind immer nur schein-

lot, und bei einer Erschfitterung

1hres Sarges. der Topie. leben sie

.. .wieder auf." (Landauer)

III

Landauer war kein systematischer
Theoretiker. Einen geschlossenen Ge—

sellschaftsentwurf hat er nie verge-

legt. Den kalten Rationalisten mit

ihrer das Leben ertrénkenden "Wis—

senschaft", ihren Abstraktionen. Ka—

tegorisierungen setzte er Emotionali—

tét und Handeln entgegen. Er stellte

extreme Anforderungen an sich. an

seine Mitmenschen. Und das ergibt

sich aus der Logik seiner Lebensauf~

fassung: extreme Markierungen abzu—



stecken, radikale

ziehen - damil

Abgrenzungen zu

das Mfigliche. das

Errcichbare. angesichls des rignrnscn

Ansi’YUChS. eben noch vertretbar

bleibt. Das Fehlcn nines abgeschlos~
senen gescllschaftstheorclischen Sy~

stems léBt Landauer eben die Mag—

lichkeil offen. sein Wollen. seine

Forderungen nach "Unmaglichem" zu

slcllen! Teiie dieser Unméglichkcits—

forderungen. dieser Utopia, sind zu

jeder Zeit, in jedem Stadium der (3c-

schichlc zu realisieren.

Der gangige. unreflektierte Forl-

schritts— und Wissenschaftsglaube ist

ffir Landaucr nichts als negative De—

struktion: Verschfittung. Verhindernng

lcbendiger. in der Gegenwart sich

permanent gestaltender Zukunft. Der

Absagc an die hohlen Fortschrius—

ideologien folgt die Forderung nach

Hfickbesinnung auf den "Geist": An

die "Stella des Geisles (ist) cin clen—

des und gemeincs Snrrogat getmlen:

...ein fibcraus absonderlicher und

komischer Wisscnschaftsaberglaubc".

Reduzierung der Menschhcitsgesphichte
auf Entwicklungsgeschichle, die Wir—
herbestimmtheit posluliert. lst

menschl ichcr

dicser

blinde

dem Marxismus

amprfignantcsten

prophezeihen
Karl

Absurditét

Natur

ist

frcmd.

aber

Schépfer
wiederum

dieFurtschrittsvcrgétlerung ,

Marx

Dampf"!

Falsch verstandener

immanent.

ist:

aus dem

prophczeihl

di 0. bei ihm

“Der Vater des

Marxismus ist der Dampf. Alte Weiber

Kaffeesatz.

HUS

Forlschriu

dem

be—

deutel Ahtrunnung der Menschen Von

Dagegen

créffnct der Rfickgriff auf den "Geist"
ihrer

die Sichl ffir

nalfirl ichen

Bcziehungen
dcranschl 113 an

welt. Der

alte.

der

weilgehende

Umwelt.

Menschen:

seine nalfirliche Um-

Rfickzug

verlnrengegangene
den Wie—

aus

den Ahhiingigknils— und Trennungsge—
kapitalislischerflechten

schaflsslruklurcn

Wiederanknfipfen
gessene
sche .

Landauers

mas des

Beziehungen.

"Mcnschseins"

De r

Gesell—

ermfiglicht
an zerstfirm

das

und ver-

idealisti—

der (wart—)konservalive impetus

ine

isl Aufdcckung des Dilem—

iner

durchindustrialisicrten und perfektin-
nistischen Well.

dieser Well

Der

enlfrcmdel;

Mensch

El"

ist

isl

in

V8?-

strickl im Dschungel von Administra—

tionen. ausgetfiflelten Sozialsystemen.
Unter dem Schirm dag alias dominie-

renden Staates kann er sich nut

durch "neue Beziehungen" regenerie-
ren. Die BewuBtseinsstufen. die der

entfremdete Mensch hierbei fiberwin—

den muB. sind Wiederfindungsprozes-
se. Zu diesen sind die Menschen

nach Landauer permanent ffihig. wenn

sie nur "wollen".

Landauers idealistisches Menschenbild

scheint in Bezichung zu unserer rea-

len Welt nichts als anachronistisch.

Aber warum sollte sich nicht. wie‘

Landauer fragm, das “Fremde ....

das wir bishm als Aufienwelt Hagen
liefien in unset Eigenes verwan—

dcln. Viellcicht kommen wir auf diesem

Wage. durch die Scharfung und Verfei—i

nerung all unserer Intensitfiten. auch

zu nmmn Sinnen. zu neuen Bildmn.

vnn dcnen wir heute noch keine Mr-

nung haben".

Sn win Landauers Bagriff vom Menschen

komplexhaft und fiuflarst knmplizierl
isl. so nicht minder gain Weltbild.

Die mfamn éufiem Walt muB "ntwas



also

”in Well nus ciner “unendlich knmpli—
PSyChiSChCS hmlculnn". So muB

zicrtnn Krcuzungy psychischer Herr—

Schaflssyslnmc" bcslchcn. Aber "alle

Wellanschauungnn (erscheinen)

kli'iglich. weil sic mil llilfe von Ab—

straklinncn versuchlen, dic Welt

"Hf Cine einfache. nlfiglichst moralischc

Formal zu hringcn. Die Well is! aber

nieht cinfach." Also ist die Forderung

Lnndauers an sich sclbsl. an den Re—

volutionfir: sich dnr Komplizicrtheit,
d” Vielffiltigkcil (ler Welt zu slellen.

Um lmslchcn zu ki'mnen: sich ihr zu

Slnllen. sic night als Ausschnitt hin—

zmmhmen, um siCh Vcreinnahmungen

ul’wehrnn zu ki‘mncn. Die Komplexitfit
dcr Welt. dcr Gcsellschaflen ist “Wahr—

huil"- Fflr Toilwahrheiten isl kein

P13117- mehr!

IV

I)” nnvolutionfir isl primér ein Einsa-

rim”- m0 nolwendige lndividualisierung
n tier Massengcscllschafl bcdeutcl Be—

'\

010.

£5 Enslaol,
05 L0

wahrung, Zurfickwerfung auf wesent—

lich Erkanntes. zu Erfahrendes. Wird

der revolutionére Prozefl virulent. so

‘tritt der Revolutionér vermehrt in Be—

ziehung zu seiner Umwelt. Der Revolu—

tiom‘ir ist ein Mensch. der sich aus

allen tradierten Bindungen. die seinem

"falschen Leben" seine Falschheit ver—

leihen, last: "an Blut und Baden, an

Vater und Mutter. von der Loyalitét

gegenfiber dem Staat. der Klasse. Ras—

se. Partei Oder Religion" (Erich

Fromm]. Der Hevolutionér. der nicht

"die Gefahr der Niederlage. der Ver—

einsamung. des Rfickschlags auf

sich nimmt. wird nic zum Siege kom—

men" (Landauer).

Der Konsequenz absoluter Bindungslo—

sigkeil gegenfiber verfestigten Verhal—

tensmustern/Traditionen stellt sich

Landauer: Indem er sich von Uberhol—

tem abwendet. in schrofl’er Opposition

steht, findet gleichzeitig Annéherung
stau. Landauer definierl die “Binge"

neu; er findet zu ihnen ein neues Ver-

hiiltnis. Der Revolutionér wendet sie

revolutionér. Der neue. andere Gehalt

der Dinge gibl dem Vorhandenen neue

43
Den Scheinbindungen im In—

stellt Landauer "Bin—

dung" gegem‘iber: Familie. Genossen-‘

schaften, Gemeinde. Landschaft (He-‘

gion) ... . Die Rfickffihrung zur “ge-
wachsenen Bindung" wird so zur Wie-r

deraufschlieBung "richtigen Lebens".

Landauers "tfigliche Revolution von

unten auf" (Diego Abad de Santillan):

ist Praxis der Neu— und Andersgeslak

lung des tiglichen Lebens.

Die Individualisierung der Menschen.

der Gesellschafl ist Voraussetzung cler‘

“téglichen Revolution". Landauers Me-

Inhalte.

dustriezeitalter

tapher: "Dutch Absonderung zur Ger-3

meinschafi." macht dies deutlich. Die

"autoritfiren Zufallsgemeinschaften"
der Geschichte sind losgelfist von "na—'

tfirlichen Traditionen". Diese sind vom

Staat/Kapitalismus verschfittet. Durch

Bildung neuer Gemeinschaften (2.13.1

in der Produktions’phére) mfissen sie‘

offengelegt. wieder erfahren warden.

Die konsequente "Absonderung" vam'

Staat,‘ ist die von falscher Gemein—V

schaft. Der Staat. diese Bfindelung

aller anti—freiheitlichen Tendenzen,
=

ist gemeinschaftshindernd und entwur-:

zelt dadurch die Individuen. A15 Vera

einzelte, als von der natal-lichen Ge-’

meinschaft Versprengte. sind sie will—v

féhrige Marionetten des Staates. Gegen'

diesen Nivellierungsprozefl mfissen sich

die neuen Gemeinschaften. die "Bfinde"1

formieren. Diese sollen den Staat zer-I

setzen. Nur so kénnen wieder “orga—

nische“ Gesellschaften rekonstruiert

werden. Landauer verstand diesen
-

revolutionfiren
- Prozefl als a—puli-

tisch. Politik im traditionallen Ver—‘

standnis (Parlamentarismus. Embenmg1

der Staatsmacht etc.) widerte ihn an.

50 sah er in der Politik der marxisti—

schen Parleien keine Alternative zu.

bfirgerlicher Politik und Slaat. Nichts

anderes sind ffir ihn diese Parteien;

als Ersatzfiguren im gleichen Spielz.

der Eroberu‘ng der politischen Macht.

Durchsetzung der Staatsréson ... .

Die Ausfibung politischer Mach! ist

ein Ausdruck vorherrschender "Geist—

losigkeit". Denn "der Staat ist das

Surrogat des Geistes". "Die Staaten

mit ihren Grenzen. die Nationen mit

ihren Gegensétzen sind Ersatzmitlel

ffir Volks— und Gemeinschaftsgeist...".
(Anmerkung d.'l‘.: in einem "Aktuali—

sierungs"—Artikel wire es doch wohl"

eigentlich angebracht. solche Begriffe
wie "Volks— und Gemeinschaflsgeisl".
die aufgrund deulscher Geschichte in

diesem Jahrhundert nur allzu schwer

im Mund liegen. neu zu fassen. eben

entsprechend ihrer Inhalte zu "aktua—

lisieren". Oder?!)
“

Nach Landauer "sitzt" der Staat "nie

im Innern der einzelnen. er ist nie
zur Individualgemeinschafl geworden.’
nir Freiwilligkeit gewesen.“ An Stelle

von Freiwilligkeit setzt der Staat

"Zentralismus" und "Disziplin". Und:

"Frfiher einmal gab es Gemeinden.

Stammensbfinde. Gildén. Brfiderschafr'
ten . Korporationen ,

Gesellschaflen.‘

und sie alle schichteten sich zur Ge:

sellschafl. Heute gibt es Zwang, Buchf
staben. Staat."

‘

Landauer stellt der Totalvereinnahf

mung des modernen Slaates die Konzep—

Lion seines Kultursozialismus entgegen.

"Die Grundform der sozialistischen Kul’

tur ist der Bund der selbstindig win-

Schaftenden und untereinander tau-

schenden Gemeinden. .

.

Unser Menschengedeihen, unsere Ex:-

stenz hé‘mgt jetz davon ab. dafl die

Einheit des einzelnen und die Einheit

der Familie, die uns allein noch an

nau'irlichen Verbénden geblieben sind

(wobei die patriarchalische Familie



1ja nun auch nicht gerade das "Natfir—

'liche" ist; d.'l‘.). sich wieder steigert
gzur Einheit der Gemeinde. der Grund—

Iform jeder Gesellschaft.

‘Wollen wir die Gesellschafl. so gilt
-es. sie zu erbauen. gilt es. sie zu

;fiben.
'Gesellschaft ist eine Gesellschaft von

scesellschaften von Gesellschaflen: ein

;Bund von Bfinden von Bfinden; ein Ge—

}meinwesen von Gemeinschaften von Ge—

~meinden: eine Republik von Republiken
.

von Republiken.
lDa nur ist Freiheit und Ordnung. da

nur ist Geist; ein Geist. welcher Selb—

istfindigkeit und Gemeinschaft. Verbin-

I‘dung und Unabhfingigkeit ist."

‘ V

gSeinem Selbstversténdnis nach konnte

[ Landauer seinen "Kultursozialismus"

‘nicht als vollendete. abgeschlossene
iGesellschaftsordnung ansehen: Sozia—

l Iismus ist immer nur "werdender Sozia—

3 lismus". So beruht auch das Hauptge~

! wicht seiner Theorie mehr oder weni-

[get auf sozialrevolutionérer Taktik:

mitten in der kapitalistischen Gesell—

schaft gilt es. "Vorformen" der kom-

menden sozialistischen zu praktizieren.
Dieser Experimentalsozialismus “mufl

fiberall zugleich ansetzen. das eine

| tun und das andere nicht lassen

Das revolutionére Subjekt ist hierbei

_

nicht das Proletariat: die proletari-

g sche Klasse isl ebenso wie jede andere

bar jeder historischen Mission.

!

3

.

I Landauer geht es primi'ar um die Kfip-
fe. um die Psyche der Menschen. Die

Revolutionierung. die Wiederbeherrsch—

barkeit des "Geistes" ist Vorbedingung

jeglichen "Beginnens". jeglichen Auf—

bruchs in eine neue Gesellschaft. Er—

ziehung zum Sozialismus bedeutet also

Umformung des Geistes. Hadikalisie—

rung“ Die Umwandlung der Psyche abet

ist wiederum nut in Wechselwirkung
mit sozialistischen Pioniermodellen -—

den “Vorformen” — mfiglich. Und erst

die Revolution erfiffnet dann dam sich

neuformenden Menschen die Mfiglichkeit
voller Entfaltung.

Landauers "Sozialismus der Tat" be—

deutet Handeln aus konkreten Situatio-

nen heraus: "keine Erwartung. keine

Abstraktion. ... er wollte zuerst Klar—

heit fiber die Wirklichkeit. in der wir

sind .... von der wir auszugehen
haben...". (Martin Huber]

In den "Dreiflig sozialistischen Thesen"

(1907) hat Landauer seinen Kullurso—

zialismus konzipiert: "Sozialismus

faflt (eine) Willensrichtung
sammen, die auf eine bestirnmte

Umwandlung der gesellschafllichen Zu—

stéinde. der Gesinnung, Herstellung
und Verteilung der Lebens— uncl Kul—

turgfiter abzielen“. Gegenléufig zum

auf Zentralismus zielenden Steal mufi

“Mannigfaltigkeit. Nuancierung" sein:

"eine ... ins Allgemeine und Weite

und ebenso ins Einzelne und liberall-

hin gehende Tendenz wie der Sozialis-

...

2U”

mus. (der) nicht einheitlich sein

kann. sondern vielfach verzweigt. zer—

splittert und differenziert". "Der So-

zialismus will Zusténde schaffen.
in denen jeder durch seine Arbeit und

den zu seiner Obhut gehfirenden
nicht nur ein ertrégliches.
ein genuBreicheS. sondern ein kultur—

erffilltes Leben schaffen kann.“ Dieser

Sozialismus kann nicht "im Staat

Wirklichkeil wcrdcn. sondern draufien.
auflcrhalb dos Staales. zunfichst. so—

lange dicse fiberalterle Albernheit.

nicht nur

dieser organisierte Ubergriff. diesel?

Hzesentfilpel noch besteht. Hebert dam
Staat." Neben dem Staat abet besteht

immer noch die Gemeinde als eine der

"Grundformen" der sozialislischen Ge-

sellschaft: "Es gim im Gemeinschafts-

leben der Menschen unserer Zait nut

em zweckmfifiiges Haumgebilde: die
Gemeinde und den Gemindeverbandfl
Dagegen stem unvarséhnlich der Slam:
"Der Steal ist night sine ausge’

dehnte Ortlichkeit. wie die Gameinde'
eine beschrénkte is»; ...". Staat isl

aber auch nicht identifizierber mil
"Land und Baden": “Dar Saal is»; [min

Land. Land ist [lediglicm Baden".

Slaat isl nur "ein wirrer Haufen voh

Zwecken. die dutch Geschichte. Hatf-
kpmmen und Gewalt ineinandetgenestell
smd." Dies mufi entwirrt warden: "Wir

mfissen den Kniuel Steal. auflfieen. wir
mfissen scheiden um! trennen und de~

slruktiv sein.“

\
Der Landauersche Suzialismus ist Ali“

sage an jegliche Fortschriusvision.
an jegliche deterministische Win--

sehafls— oder Gesellschaftsform. Ln~

glsch ist daher seine Auffassung:
"dafi der Sozialismua in jedar Farm
der Wirlschaft and: Technik mfigliCII
und geboten ist: dafi er nicht an

Weltmarktgroflindustrie gehunden isU.
dafl er die industrielle und haufmiin-r
nische Technik ales Kapilalismus so

wenig branchen kann wie die Gesiw-

mmg. aus der diese Mififnrm E‘ich ge—
hildet hat: dafl er. wail er anfangeh
mufl und die Verwirklichung des Gei~

stes und der Tugend nie massenhafl

und narmal. sondern nur als Aufnpfe—
rung der Wenigen und Aufbruch der

Pioniere kommt. aus kleinen Verhfillf-
nissen. aus Armut und Arbeitsfreudi:
heraus sich von der Verwnrfenheit 103T-

:
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Iusen muB; dafi wir um seinetwillen.
Um unsrer Reuung und um des Erler—

nens dcr Gerechligkeit und Gemein—

schaft willen zur Landlichkeit zurfick—

kchren mfisscn und zu eincr Vereini—

gung Von Industrie. Handwerk und

Landwirtschaft."

Die Einfibung dcs Sozialismus schon

heutc in den kapilalistischen Gesell—

Schaften stehl im krassen Gegensatz
zu allcn andcren sozialistischen Kon—

Zcptionen, zu allen politisch—fikonomi-
Schcn Erlfisungsphilosophien wie 7..B.

der dcs Marxismus. Zu erwarten. daB

nach eincm cinmaligen Gewaltakt —

dcr politisch—ékonomischcn Revolution/

Umwfilzung — quasi dcr neue Mensch

als PhGnix aus den untergehenden ka-

pitalislischcn Gcsellschaften aufsleigl!
—

Sozialismus. ffir Landauer immer

Ausdruck ciner "Willenstendenz", muB

erfahren, muB erlebt. muB gelebl, muB

verinnerlicht scin. Sozialismus ist

keine Partcisache. Proletarische Par—

leimassen sind Marionetlen ihrer Funk-

tionére, ihrer quasi anonym handeln—

den chtralen.

die sich hier manifestiert, ist autori—

lar—staatlich, ist rcaktionfir. Sie ist

Widerspiegelung herrschender Denk-

und HandlungSSChablonen, auf den

vnm herrschenden System vorgegebenen
Bahncn den bfirgcrlichen Staal zu

lransformieren _in den marxistisch—leni—

nislischen—kommunistischen. Die Auf—

Sprcngung "aller bisherigen Gesell—

Schafl" (Marx/Engels] wird damil zur

Farce. Die nolwendig .uktivitiil.

"Zerslfirung". Auflfisung allcr Herr—

Schaftsstrukturcn ist hier nichl das

Ziel. Landaucrs Sozialismus abcr will

Destruklion. will Aufliisung und —

will Rckonslruktinn: Auflfisung der zur

lleaktion gcwordencn Gesellschaften

und ihrcr Staaten: llekonslruktion der

Gcscllschaflen durch Zerlegung in ihre

ursprfinglichen Formalinnen und dcren

Féderalismus. Diese sozialistische

(liesellschaft isl pluralistisch.
‘Der Sozialismus isl cine Kullurbewe—

Sling. ist cin Kampf um Schfinheit.
GrOBe Ffille der Vfilker. Niemand

kFinn ihn verstehcn. keiner kann ihn

1'l-lhren. wcm (lcr Sozialismus nicht aus

den Jahrlmnderlen und Jahrtausenden

herkommt. Wcr den Sozialismus nichl

als eincn Weilergang langer und

Schwercr Geschichle erfaflt, weifl

hichls van ihm; und damil ist schon

ECSagl daB keinerlei Tagespoliti—
km” Sozialislen scin kénnen. Der Sozia—

”St crfaflt das Ganze der Gesellschaft

und der Vergangcnheil: hat es im Ge—

ffihl und im Wissen, woher wir kom-

men, und bcslimmt danach. wohin wir

gelien.
DES ist das Kennzeichen des Soziali—

Sten im Gcgcnsatz zum Politiker: dafi

01’ auf's Ganze gehl; dafl er unsere

Zustande in ihrer Gesamtheit. in ih—

rer Gcwordenhciterfaflt: daB er das

Allgcmeine denkt. Daran schliefit sich

dam! an. daB er das Ganze unserer

Millebensform ablehnt. daB ihnI nicht

1"} Sinn ruht, dafl er nichts zu ver—

erklichen anstrcbt. als das Ganze,

das Allgemeine, das Prinzipielle. (...)

D?’ Snzialisl also muB im Denken.

FUMC“ und Wollen ein Zusammensehen—

ef' ein das Vielfache Sammelnder

Sum"(1.andaucr).

VI

ES bedarf einer Besinnung auf Leben

end Wel’k Gustav Landauers. Es bedarf
mel’

Anknfipfung an die von Landauer

Die Massenmenlalitét. -

Hadikalitét. der

V011

Aufhebung
Bewufitsein/Wollen

und "politi scher" Praxis .

gelebte
der Tren nung

Damit‘ ist auch schon die Aktualitét

Landauers gegeben: Theorie und Pra—

xis in Einklang zu bringen. Sein So—

zialismus/Anarchismus ist irnmer Pra—

xis ffir die Gegenwart. Ohne den Ta-

gesaktualiléten zu entfliehen. weisen

jedoch Landauers Konzepte der “Pro—

duktionsgenossenschaHen". der “Sozia—

listischen Siedlungen" fiber seine Zeit

hinaus und in unsere hinein. Seine

Konzeption des "Gemeindesozialismus".

der "Faderation von "selbstandigen

Republiken" behélt. angesichts massi—

ver Zentralisierungen in Wirtschafl

und Staat. wenn auch modifiziert, sei—

ne Aktualitat. [An welchen Stellen wa—

ren denn nun diese Modifizierungen
vorzunehmen? Da wird's doch erst

richlig interessant Anm. d.T.)

Landauers auf Pierre—Joseph Proudhon

und Peter Kropotkin fuBende Auf‘ias—

sungen verknfipfle er "stets mit spezi—
fischen deutschen Geistestraditionen“

(Helmut Rfidiger). Ebenfalls ist sein

jfidisches Bekenntnis nicht aus seinem

Denken/Leben wegzudenken: Seine

Schriflen. seine Diklion. sein Pathos.

seine Urteils/Verurleilungsschérfe, sein

"Prophetenlum". sein "Messianismus"

sind nur aus seinem Judentum heraus

zu verslehen.‘

in Karis—1871]

in Mfinchen) war

— an bfirgerlichen Mafistében gemessen—

Gustav Landauer (geb.
ruhe. ermordel 1919

in bargerlichen Be—

rufen konnle er keinen Halt. keine

Erffillung finden. Seinem Wesen nach

war er "Privatgelehrler"- Neben seinen

grundlegenden Schriften ("Skepsis und

Mystik". “Aufruf zum Sozialismus").

ohne die sein ganzes Leben und Wir—

ken nicht zu verstehen isL. veréffent-

lichte er zahlreiche Aufsétze zu politi—
schen. philosophischen und soziologi—
schenFragen. Mil seiner verschollenen

Schrift: "Ein Weg zur Befreiung der

Arbeilerklasse" (1395} gab er den An-

stofi zur Grfmdung der ersten Berliner

Konsumgenossenschafl "Befreiung". Mit

seinen Vortragen: "Aufruf zum Sozia—

lismus" (1911) ging es ihm um Samm—

lung der durch Slaat und Kapitalismus

Brniedrigten. Verzweifelten. Gescheiter—

ten, Erkennenden im von ihm ge—

grfindeten "Sozialislischen Bund". Ffir

diesen warb er unermfidlich mit seinen

"12 Artikeln des Sozialislischen Bun-—

des" (1998) und in der von ihm gelei—
teten/bestimmten Zeitschrifl “Der Sozia—

list" (1999—1915).

ein Gescheilerter:

Als Dichter und Novellist trat Landau—

er schon frfih hervor: 1893 "Der Todes—

prediger"(floman]. 1903 der Novellen-

band "Macht und Machte". Der Kflnsl-

ler und Philosoph kom‘mt zum Ausdruck

in: "Rechenschaft" (1919). "der wer-

dende Mensch" (1921). "E'eginnen'l

(1924). Nicht mehr vollenden konnte

er sein Shakespearebuch. van

jedoch zwei Bande, aus dem Nachlafl

erschienen.
Der Philosoph—Kfinstler-"Politiker" Lan—

dauer hat sich sein ganzes Leben von

dem E

der Tagespolitik ferngehalten; sozusa-
,

In seinem

jedoch die Chance

zur Realisierung seines freiheitlichen

Sozialismus. Beim Umstu'rz 1918 fulgt
Landauer einer Bitte des bayerischen
Ministerprésidenten Eisner. sich an

der neuen revolutionéren flegierung
Bayerns zu beteiligen.

gen bewahrt.

bensjahr sah er

letztem Le—
‘

Im November ,

1918 wird er Mitglied des provisori—.
schen Nationalrats. Spater Volksbeauf—

tragter ffir Volksaufklfirung. 1919 ge—
hfirt er mit Erich Mfihsam. Ernst Taller ;

Ernst Niekisch, Silvio Gesell ... dem

Zentralrat der "Bayerischen Raterepu—
‘

blik" an. Mach Einnahme

dutch Regierungstruppem die

sen") wird er gefangen und am 2. Mai

Mfinchens ‘

"Weis—
'

1919 van SOldaten dieser Truppen er—

mordet.

Gustav Landauer hat mit seinem Leben

und Wirken. mit seinen theoretischen

Entwfirfen, seiner politischen
offengelegt:
Alle Theorien,
dann wirklichen Sinn, ist nur dann

Praxis ;

alles Gedachte hat nur

:

den Menschen von Nutzen, wenn daraus ‘

adéquates Handeln hervorgehen kann.

Allerdings ist Landauers Werk weit

entfernt davon. Rezeptfundus {fir Iden—

tifikalions—"Revolutionére"

zeptions—Gehirnen zu sein.

"Das Wichtige und Bleibende der Ideen

Landauers

menschlichen Initiative und sein Ape”
an die Iniative der Sozialisten" (Hel~

mut Rfidiger].

mit blur—He'-

ist seine Betonung der
‘

VII

"Jelzt ist die Zeit, wo das Wirkliche

sich als unmfiglich herausstellt and,

we das Unmfigliche Wirklichkeit werden

soll." (Gustav Landauer)

Im Buchhéndler erhfiltliche Bficher von

Gustav Landauer:

Aufruf zum Sozialismus/ Entstaatli—

chung. Ffir eine herrschaftslose Gesell— .

schaft/ Beginnen. Aufsatze fiber Sozia—
lismus/ Der werdende Mensch. Aufsa'ltze'
fiber Leben

und Mystik. Versuche im Anschlufi an

Mauthners Sprachkritik/ Meister
harts Mystische Schriften/

und Schrifttum/ SkBpSiS‘

Bck—'

:alle im Verlag Bfichse der Pandora
‘

Revolution

:Karin Kramer Verlag. Berlin

Erkenntnis und Befreiung. Ausgewihl-
1e Reden und Aufsétze

:edition Suhrkamp
Rechenschaft.
schrift ‘"Der Sozialist"

:Verlag Impuls. Bremen

Aufsitze aus der Zeit-j



I ausliefert.

7 sieht;
"
krifteméflige

|iVerlage
iANAHCHO-VERLAGSTREFFEN im Hahmen

ider Frankfurter Gegenbuchmesse: Es

standen drei Punkte zur Diskussion:

iVertrieb. gemeinsame Projelcte. gemein—
isame Werbung.
'Ausffihrlicher konnten jedoch nur die

:ersten beiden Punkte diskutiert warden

gda sich vor allem um den Punkl Ver—

triebsprobleme eine hitzige Diskussion

Eentwickelte, wo letztendlich zwar keine

;sofortigen Ergebnisse erzielt wurden.

.aber wenigstens die Standpunkte der

'anwesenden Verlage [Rhizorm Guhl.

:Regenbogen. Anares. Monte Verita. Li—

.bertad) geklfirt wurden.

(Die Meinungsverschiedenheit dreht

;sich um die Art des Vertriebs: entwe—

der wie bisher. wobei Regenbogen die

Mehrheit der Anarchoverlage zentral

mit Vertreterreisen. Pro—

spekten etc. oder nach einem Genus—

senschaftsmodell von Anares. das eine

Dezentralisierung nach Gebieten vor-

ein Vorschlag. der jedoch auf

und finanzielle Grenzen

deshalb 2.T. abgelehntstéfit und
~ wird. SF—Red.)

; ban

5 — P.J.Proudhon:

Im Bereich gemeinsame Verlagspro—
duktion wurden zwei Projekte vorge-

stellt:
- Skirda:Geschichte der Machno—Bewe-

gung und Machnos weiteres Schicksal

im Exil bis zu seinem Tod

Dieses Buch. das dcrzeit vorn Verlag
Die Freic Gesellschaft. Marburg iiber—

setzt wird. still in Gemeinschaft mil

Anares herausgegeben werden. Wer bis

zum Summer 84 Finanzitarungshill‘en ge—

kann. wcndc sich an einen der

beiden Vcrlage.
Mchrbéndige Ausgabc

der wichtigsten Werke. wobei im ersten

Anlauf dic interessantesten Sachen

fiber Anarchismus/Ukonnmie erschcinen

sollen. Geplant ware pro Halbjahr ein

Band; bisher beteiligt sind Verlag Die

Freie Gesellschaft.Marburg und Monte

Verita.Wien. Bcteiligungsmfiglichkeiten
sind vorhanden und erwfinscht.

Gekfirzt aus einem Rundschreiben von

Peter Stipkovics, Wien.

«Tatlin en casgn (1919-1920).
Hausmann.

Der Verlag Lambert Schneider [bekannt
a‘ls Martin Buber Verlag} bringt nun

nach langer Ankfindigung doch eine

WEHKAUSGABE von GUSTAV LAHDAUER

in 15 Taschenbuchbs‘inden heraus.

Hrsg. von Norbert Altanhofer. Hannelo—

re Deli. Carel ter Haar. Eva Schichtel

und Andreas Seiverth. 1984 erscheinen

"POLITISCHE SCHRIFTEN“ Bd.2: Sozia-

listisches Beginnen. Politische Pro—

gramme 1906—1914: c.3300 S.:ca.32.—

Der Band sol! u.a. den “Aufruf zum

unenda arrlban. Hannah Hfich.

Neue’rscheinungen
‘

Beim SF cingetmffene Neuerscheinungen
die Leser intercssieren kfinnten: diese

Einrichtnng kfinnen allu intercssierten

Verlage walirnchmnn:
.

* Paul Gciersbach: Wit) Mutlu Uztflrk

schwimmen lurncn muB. Ein Lebenslauf

Dictz Nachf.; tb 12.800M. Bonn 1983

* Paul Koschemann: Das. Attenta’t auf

den l’nlimi—Oberst Krause in Berlin.

Beitrag znr Geschichtc anarchistischer

l’rozesse. a—verbal—Verlag Berlin 1983

* Max Schfitte: August Reinsdorf und

(lie Niedcrwald—Verschwérung: 28.9.1883

a—verhal—Verlag Berlin 1983

*
Augustin Snuchy: Nacht fiber Spanien

(vnm Aulnr autnrisiertc Ausgabe! ];

Anarcho—Syndikalisten in Revolution

und Bfirgerkrieg 1936-353: mil. 2 Buch—

besprechungen zu Durutti. Photos: 16.—

Trntzdmn—Vcrlag Reutlingen 1983: 280

Seitcn
* Peter Kropntkin: Der Anarchismus.
mit einer Binffihrung von Helge Mertl.

Winddruck-Verlag Siegen 1983. 7.80024
* Gottfried Gummerer: Weltbild uhne

Dogma; john—fisch-Verlag 1983: 25.—
*

Helge Mertl: Von Scherben und Bil—

dern (Gedichte): Winddruck Varlag
Siegen 1903: Br: 54 S.
* Geheimdokument des Komiteves von

SANTA FE; Freundschaf’tsgesellschafl
Westherlin—Kuha: Berlin 1983. 48 S.

3.— (kann als Kopie beim SF bestellt

warden: Porthopiergeld beilegen!)
* Hoe] van Duyn: Provo! Liberlad Ver—

lag Berlin 1983; 3.5lJDM
* Leo Tolstoi: Patriotismus und flegie~
rung (2.Aufl.) 2.500M. Libertad Ver—

lag Berlin 1983
* Gustav [.amlauer: Stelle dich, Sozia—

list! (2.Aufl.). Libertad Verlag Ber-

lin 1983

Snzialismus“ enthalten. dam die wish—

tigsten Kritiken und Landauers Ant-

wo‘rten.

Und:"LITEHABISCHE [IND KULTUHKHITP

SCHE SCHEIFTEH":Bd.ll/13: Briefe aus:

der Franzfisischen Revolution. Je ca.

500 5.

Die mit diesen drel Bandan beginnende
Landauer—Werkausgabe wird insgesamt
in drei Bereiche gagliadert sein: Polk

tische Schriften {4 Brande]. Literati—

sche und kulturkritische Schriften it!

[kinda] und Briefs. Autnbiographien.
Lebenszeugnisae (3 Handel.

Lesende/Sprechende:
Le Q—Lotte
54 rue Maisanneuve. appdl‘
Québec

Que (312 2C3

KANADA

ACHTUNG:

KUNS‘I‘ BZW. KULTUH ~ SONDEHMUMMEH:

Der SF plant ffir 1934 eine Sander—

ffir FamztjsstH—j

numrner. an der wit ausdrficklich um

Mitarbeiter/innen werben. Das Thema

heifit "Kunst als subversive Kraft".i
"Kunst zwischen Hevolte uncl thereinJ

nahmung" bzw. "Selbstverstfindnis an-

archistiseher Kunst“.

Wir erwartan Beitrage zum Theater.

Literatur. Kulturtheorie. Musik. Ma~

lerei etc. wir akzeptiercm Photua.1
Zeichnungen. Artikel und vereinzell

sugar Gedichte. Erlaubt ist. was (lazu—

gehart: vurn biographischan Beitrag
fiber cinen anarchistischen Expresssim
nisten his zum Erfahrungsbericht ei—~

nes Strafienmusikanten Oder Wandmalem

von (ler Theorie fiber die Aufhebung
der Entfremdung mittels tier Kunst his:

zum Vorschlag einer Umsetzung diuser

chanken ffir den Menschen und gage"
die Institutionen. Wahm Kunst ist fmi

~Dada-EHnsl-l1920~21). Hannah Hack. l

l

antibflrgerlich
uml frflhestuns natal! darn Tod ties Kim—

‘

um! antistaallich. . .

Stlurs verninnahmbar

spreehen . . .

EINSENDESCHLUB:

wartct ihr???

uml heilig 2w

LBJ”. also ~ wczrauf



Ausbildungsverbot fIL'ir Anarchisten
von Andre/j Wilde

“Nichts auBerhalb dcs Staalcs-

nichls gcgcn dcn Stam-

allcs fiir den Slant!“

-Musso]ini-

Dicscr Bcitrag kénnlc auch mit “In cigcncr
Sacha“ iibcrschricbcn scin, dcnn glcich 2 Re-

dnktcurc dcs SCHWARZEN FADENS wcr-

dcn in Baden-Wiirltcmbcrg damn gchindcrt,
ihr 2.5(antscxnmcn fiirs Lchramt zu crwcr—

bcn. indcm sic crst gar nicht zum sogcnanntcn

Vorbcrcitungsdicnst zugclnsscn wcrdcn.

Als “Begriindung” dicnt dic Existenz deg

SF. Unter den Vorhaltungcn findcn sich Arti-
kcI nus dcm SF, Anzcigcn in andcrcn “extre-

mistischcn“ Zcitungcn wic dic Frankfurter

AKTION odcr cin Lcscrbricfin dcr “anarchi-

stischcn Zcitschrift GRASWURZELREVO-
LUTION“. Im Fall von Fri Kamann wird mit

vollcm Ernst das Intcrvicw mit Augustin Sou-

chy (SF—Nr.8) als Bcwcis fur die Vcrfassungs-

widrigkcit :mgcfiihrt.
Doch ausfiihrlichcr: fi'ir dic Tiitigkcit als

Lchrcr ist die 2.Ausbildungsphasc, das Refe-

rendzlrint, vorgcschricbcn, d.h. auch ffir Pri-

vmschulcn. Frcic Schulcn odcr Schulcn inner-

hnlh dcr EG. Aus dicscm Grund gab cs bis-

lang “nur” Bcrufsvcrbot. d.h. die Vcrwcigc»

rung dcr Vcrbcammng nach dcr Ausbildung.
Von cincr solchcn MaBnnhme gingcn dic Mit-

zirbcitcr dcs SF, Fri Kunumn und Wolfgang

Haug. “sclbstvcrstiindlich“ aus; — von cincm

Aushildungsvcrbot hingcgcn, war nirgcnds
zuvor dic Rcdc gcwcscn. (lnbei handcit cs sich

offensichtlich um cincn Versuchsballon das

Bcrufsvcrbot auszuwciicn.

Nachdcm die Bcwcrbungcn rcgclgcrccht

Cingcrcichl worden warcn. folgtcn sogcnann-

lC “Anhiirungcn”. in dcncn “Gcstiindnissc“

dcr Vcrhércr :iufmuchlcn, wic “ich muf} zuge-

hm, (10]3 ieh mcim‘ V()rxtellung fiber A narchis-

mm nus (Icr Bll.l)-Zei!img lmttc“ odcr “Sic

mac/m1 mirjn nit/11d?" Eindruck, ills wz‘irden

Sic In'i ciner A hie/mung am niiclmen Tag kam-

mvn um] (Ins Kulmsminixterium in die Luff

Xprrngvn. “ndcr “cine gun: persiinlichc Frege,
nirlilfiirx Praia/ml! bestimmt, finder; Sie mchl,

(la/I ilm- Amie/Hen zu idealisiisch Sim], vor al-

1cm, wmn cincm dies pcrxdnliciicn Sehaden

bring!" usw.

Die Ausfiihrungcn wiircn fortsctzbar. 1n-
lmlllich drchlcn sich die Vorhnltungcn um c1-

ncn dokumcmicrtcn Artikcl zu den Berliner
I-lausbcsctzungcn‘ crarbcitcl von cincm gr0«

Bercn Kollcktiv (dcm dic bcidcn Bctroffcncn

ironischcrwcisc nicht zmgchértcn!) auf dcm

Berliner Kronsmdt-Kongrcfi; um die grund-
siilzlichc Mitnrhcil :im SF‘ um die Gcsctzc-

Hrcuc (Notstnndsgcsctzc, § 218 H "SW-L um

die I-Icrbsmktioncn dcr Fricdcnsbcwcgung

clci

Dais 'Mincl' zum iihlcn chck (dcr Staat

hm schlicBlich das AUSBILDUNGSMONO-
I)OL in Sachcn ‘Lchrcr‘) ist das Bcamtcn-

TL‘ChI. '

“Dar Beamienrechrforderr der Verfassung ent-

sprechend von dem Beamren, daf} er fiir diese

freiheirlich-demokranlrche Grundordnung,
wie sie vom Bundesverfassungsgericht im ein-

zelnen definierr wurde (vgl.BVerfGE 2/1/12

and Bd.5, 85/]40fi), eimritt, d.h. innerhalb

und auflerkalb des Dienstes durch Wort Oder

sonstiges Verlzalren, also in each duflerlich er-

kennbarer Weise akriv zu diesen elementari-

schen Verfassungrgrundsdrzen sleek! and gege—

benenfalls den Umstz‘inden entsprechend ange-

messen fi‘ir ihre Aufrechlerhaltung handell

(vgl. BVerfGE 28, 36, 49; 10, 213/215 f0.“

D.h. es geniigz nicht, die eigenen Anschau—

ungen aus der Schule muszuhalten, es reicht

nicht aus zu schweigen, sondem man darfauch .

nicht in den Verdacht kommen, etwas anders
zu denken. Um einen solehen Verdacht auszu-

‘

mumen, mufi der Angeklagte Beweise erbrz'n—
'

gen. Der Trick des Staates liegt in seiner Kop-
pelung der Ausbildung mit dem Beamtenrecht,
d.h. er erklc’irt ganz einfach, da/3 die Ambil-

dung in einem "Beamtenverhdltnis auf Wider—

ruf“ slattfinde, um aufdiesem Weg seine Geser-
‘

ze den Betrojfenen fiberzusziilpen. Eine Aus-
,

bildung aqungestelltenbasis wird abgelehm‘; 3



der tiefere Grzmd dafiir diirfte der rein Fimm-

ziellesein: Ais "Beamter azlfW’iderruf‘bezahlr
der Smut nich! die Soziulleisrungen, die er fiir
einen “Angesreillen” bezahlen miiflre. Das be-

deuret, dafl ein am Ende der Ausbildung ar-

beitslos werdender “A ngestcllter“ [1115 Recht

auf Arbeitslosengeld hiitte — ein “Beamter auf
Widerruf“ jedoch Sozialhiife beammgen mufl.
Ein anderer Grund fiir die lnanspruchnahme
des Beamtenrechts Iiegt natiiriich in den griff-
geren Disziplinierlmgsmirreln, mit denen das

Obrigkeitsbewu/J’tsein leichter in den Képfen
zu verankern isl.

Um den Grad der Anpassungsforderung zu

verdeutlichen sei hier der Kern (ms dam Able‘h—

mmgsbescheid fiir Wolfgang Hung zitiert; ge-
zeichnct vom Oberschulamlspriisidemm
Mdck:

“Sie treten in diesen Dokumentationen [ge-
meinl Sirzd SF-Artikel HUS den Nrn. 0, 3, 4;

Anm.d.A.] fiir die Ziele der Anarcho-Syndi-
knlistei'i, d.h. fii'r die Abschafflmg derfreiheit—
lichen demokmtischen Grundordmmg ein.

Danach 501] die sIaatliche 0rdmmg in der BUN-

desrepubiik Deutschland vollig bt‘seitigt Mild

cm deren Ste/[c cine 'herrscimfts- und gewaltf-
reie' [dds Gegenteil isr immer der heutige Sraal,

Anm.d.A.] Organisation unabhijngiger Indi-

viduen gesetzl warden.

Bei dem mit Ihnen gcfiihrten Gespn'ich (m:

19. 7.83 [when Sic dies and: wc'iwr verdeutlicht.

In diesel?! Gespriich haln’n Sic tau. ausgefl‘ihri,

def} Sic zmler Anurchismus die Selbsrverwal-

rung mi! kleincn Einhein’n mrd dezcmraler

Strukmr verstehen. Bei Ihrer Auffassung
handle es Sic/1 zwnr um Gedankennperinwnm,
die aber — allerdings freiwillig — in die Tat um-

gcselzr warden sol/m. Dicsc Busisdt’r‘nokratic.

die Sie sich vorslellen, wiirde nach Jhren eige-
nen Anvgaben cine" anderen Smut als unsere

freiheitiic/l-demokrarische Grundordrmng
darslellen, (I. h. Sie seize" sic/r aktiv. wemr

auch nae/1 Jhrcn eigenen Anguben auffreiwiili-
ger Basis. fiir die Abschafllmg unsvrer grunti-
geserzlich gartmricrlcn fh‘iileiliiChl’n Grim-

dordmmg girl, in dvm Sic (’im’ “(inf Selhstver-

waimng bcruhende Gesellschqf!“ anstrehm.

Diese annrchistiscllen Zit'lsetzungm sind a]:

verfassngsfeindliciz cinzustufen mid stehen

damit im krassen Widcrspruch :u den Fordc-

rngen (Ies § 6 Abs. 1 Nr.2 LBG. wonach yin

Beamter die Gewr‘ihr dafiir bietcn mufl. (la/3 ('r'

jederzeit aktiv fiir die freihcitlich demo/crati-

xclte Grundordmmg im Simu’ des Grundgeset-
zes einm’n.

“

Der Slant sctzl sich also absolul. Sein Status

quo ist — wic mun cs jzl auch scit Juhren zuho-

rcn bckomml — dcr frcihcillichstc Slant auf

dcutschcm Boclcn,(lc1105jc gab. Was licgl al-

so niihcr als Fordcrungcn nach cinem MEHR

an Frcihcit kurzcrhand zu verbictcn? Einc

Evolution dzlrf— wic in jcdcm Herrschaftsme-

clumismus — nicht slatlfindcn: cntwickclt sic

sich (loch, dann muB sic auch im “freihcillich-

stcn“ Stunt unlcrdriickl warden: und die Frei-

heil isl nun auch wirklich sclbsl schuld. wcnn

sic sich solch cincm frcihcitlichcn Smut cntgc-

gcnstcllt. das isl doch cinfach zu idealistisch.

anzunchmcn ;..

cs wi’lrdc ohm: sozialc Revolution gchcn.

alas MMAZIM

Lebensbllder' .

Der Mensch uncl Elle Arbe‘ét

”Alfred Matysik, Gard Sowka,
Manuela und die Lembasbécker

:Bemcl. Felicitas. Ordie, Hardy .

und Beale aus Wuppertal berich~‘

ten fiber ihr Verh'alllnis zur Arbell. ;

Dem Lesar wircl nicht entgehen,
wie unterschiedllch die Lebens-

situation der Belroffenan ist.

Dennoch ist alien gemeinsam,
clafl lhr Dasein antscheidend
durch lhr Verhéltnis zur Arbeit

geprégt wird: Alfred Matyslk, Ge—'

werkschafter unn‘ Vertrauens- .

‘

mann. Gradlinig und beliebt bei

den Kollegen. Gard Sowka, Ar-
. beiter und Schriftslellar, auf den
‘

sen armes Haunt glaich eine

Vielzalwl von gamllschafllichen
Hepressionen ainschlug. Manue—

la, die mlt ihren Handel”: umzufi-‘

l gehen lemt. Und schliefllich die

. Lembasbécker, die slch durch

alternative Arbeilslormen selbst

3 Dann ist da Jens Pn‘lss’ ,Mann
am Fenster‘. Er kénnte ein Ar-

beltsloser sein, der um sich

selbst zu beruhigen, den Slaub—

sauger in Betrieb sew, das Klo

putzt . . . l

,Dleser Terror der Zielstrebigen’,
murmelt er, er, dar Emllerl uncl

elnsam durch sein Fenster auf

den Berulsverkehr hinunterblicktl
Er, der immer ein schlechtes Gefi
wissen hat. wenn er sich mlttags‘
hinlegl . .

Lebansbllde‘r w Reportagen
aus dem Spanmmgsleld zwi»

schen Leben und Arbeit

Weller im Heft:
U Gaby Poltham zur Charla 77'

a Prnsa und Lyrik vnn Josef

Haverkamp. Jens Frans.

Gerd Sowkra Land

Lulz Hathenow

probeheil (2.” BM in Erinlmarmn)

anlordern.

Abonnemenl fur mm [21M

(Schenk. otter BriefmaMen)

Baalellungan:
Ell. ledenknr Vnrmmi NRW w.

cm Konrad Wanna-r. fiedamli; 62.

5600 Mlppm’lal 2. Tel. mm 02} fill V585



Ende des Jahrcs und zurn Jahres-

beginn starben gleich 3 altere Genes-

Scn/innen. Wir trauern um Diego Abad

d0 Santilla‘m, Margret Beimers und

1 A‘ugustm Souchy;
Santillén [geb. 1397 in Spanien)

arbcitcte in den anarchistischen Bewe-

gungcn Argentiniens und Spaniens;
Cr lebte zwischen 1912-1918 in Spa-
nien; 1918—1931 in Argentinien. half

bci dem Aut’bau der F.O.R.A. (anar-

chosyndikalistischc Gewerkschaft). Ah

1931 zurfick in Spanien trat er der

FAI bei und cnlwickelte sich zum Wirt-

SChaftscxpertcn der Anarchosyndiknli—
Slon- Nach dem Ende des Burgerknegs

bctétigtc er sich vorwiegend in seinem
Beruf als Historiker und lebte m

BUCnos Aires. bis er nach Frances Tod

abermals nach Barcelona zurfickkehrte.

Augustin Souchy teilte uns Anfang De—

Zcmber telefonisch mit. dafi er ver

4 Wochen gestorben sei und ki‘mdigte
cinen Nachruf an, der in der schwe—

dischen Zeitung ARBETRAREN und im

SF erscheinen sollte.

Seit 1935—39 war Snuchy eng mit

Santillén befrcundet, so war auch je-
wcils einer (von vier) Durehschlz’tgen
V0n Souchy's Arbeiten. die héufig Von

Margret Reimers ffir den augenkranken

Souchy angefertigl wurden. fur Santil—

15m bestimmt. Margret Fleimers. die

zusammen mit Otto Reimers u.a. die

Zeitschriften ZEITGEIST und NEUES

BEGINNEN herausgab, starb im De-

zcmber 83 an Krebs. Aus ihrem, mit

Otto gcmeinsam geffihrten. Briefwechsel

"lit Augustin Souchy ist zu ersehen,

daB sic jedcrzeit ihre Hilfe anbot,

wenn es 2.13. in den frfihen 70ern galt

Souchy’s Manuskriptc druckfertig zu

bearbeitcn, zu vervielffiltigen etc.

Sie war auch daffir verantwortlich.

(133 Souchy 1974 seinem "Lateinamerika

~Buch" noch ein Vorwort heiffigte.

Augustin Souchy selbst starb am

1.1.84 gcgcn 10.30 Uhr im Rotkreuz—

krankcnhaus in Mfinehen. in dem er

seiL einem Schwécheanfall Anfang De-

7limbcr gclegen hattc. Wir kannten Au—

gustin seit langem persfinlich und be-

wunderten seine ungebroehene Aktivitét

und scin groBes Wissen: so war er.

Sle—ihrig. auch nech 4 Tage vor seinem

TOd voller Pléne und bcdauerte. dafi

er Seine {fir Januar und Februar fest—

Slehendcn Vortragsterminc wohl ver—

schiebcn mfisse. Se fiberarbeitete er,

”017. seiner sehr cingeschrénkten Seh—

filligkeit. in den letzten 2 Monaten

SCinc Kibbuzim—Broschfire sowie sein

1935 aufl spanisch erschienes Buch

fiber Erich Mfihsam, die or bcide 1984

‘

letztercs zu Mfihsams 50.1‘odestag

bci uns erscheincn lassen wellte.

Uher sein Leben an dicser Stelle

hrtrichten zu wollen. wire ein vergeb—
liches Unterfangen. Uher sein Schrei—

bun und sein politisches Engagement.

“Mlle er selbst:
. .

"Heine Darstcllung magen emlgen

7-” radikal. anderen nieht revolutionfir

liming sein: sic ist cmpirisch. nicht

“Uktrinér. 16“ begann als dogmati—
Sinhel’ Idealist. ieh Cnrlete als idea-

'islismmr Realist, dcr sieh hemfihte

an der Verwirkliehung humanitirer

Sn7-i:~11ideale mitzuhelfen. Mcine inneru

9”“)héngikeit habe ich nie einem

”"80""! Abhfingigkcitsvcrhéltnis ge-

Upfcrl'n

DaB der

Souchy sich trotz seiner reichhaltigen
Erfahrung nie

der absoluten Wahrheit zu sein, - ein

Grund ffir sein Unversténdnis gegen—
fiber

der

Cedicht des Spaniers Campoamar. das

er seinem Lateinamerika-Buch am Ende

des van Margret Reimers

Verworts voranstellte:

Humanist und Anarchist

einbildete. im Besitz

wortradikalen Jungen Genossen

frfihen filer Jahre -

belegt das

inspirierten

ffihrte unserAm 4./5.Dezember 63

Freund Horst Stowasser

ein - nunmehr letztes - Interview mit

Augustin Seuchyv das mehr Souchys

eigenes Leben. weniger die recht gut

publizierten politischen Stationen. zum

Gegenstand hat. Wir werden dieses

Gesprfich in der nfichsten Hummer des
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Der 28.5eptember 1864 ist ein

wichtiger Gedenktag {fir die interna-

tionals: Arbeiterbewegung. An diesem

Tag versammenen sich in London 80-

zialistisch gesinnte Arbeiter verschiE-

dener Linder um die Grfindung eines

internationalen Bundes zu besprechen.
Das Iiberale England war damals als

Mutterland des Kapitalismus und der

modernen Industrie der geeignetste
Boden ffir eine solche Zusammenkunft.

In der britischen Hauptsladt batten

auch politische Emigranten aus den

reaktionéren Lindern Kontinentaleuro—

pas Asy] gefunden. die zu dem Gelin-

gen eines solchen Unternehmens nicht

wenig beitragen konnten. Einer dieser

Emigranten war der seit 15 Jahren in

London lebende Karl Marx.

Er gehfirle zwar nichl zu den Ini—

tiatoren der Konferenz. doch die Ein-

berufer hatten den Verfasser des

"Kommunistischen Manifests" eingeladen
und Marx "assistierte". wie er am 4.

November 1864 seinem Freund Fried-

rich Engels schrieb. "als stumme Fi—

gur auf der Plattform". Obwohl Marx

keinen aktiven Anteil an den Verhand-

Iungen nahm. wurde er in den vorhe-

reitenden Ausschufl gewfihlt. der den

Auftrag erhielt. Prinzipienerklérung
und Statute!) ffir den neuen Hund aus-

zuarbeiten. Karl Marx unterzog sich

erfolgreich dieser Aufgabe. Der von

ihm ausgearbeitete und mit wenig Kn-

derungen angenommene Entwurf. der

in den Annalen der Arbeiterbewegung
unter dem Namen "Inauguraladresse"
eingegangen isl. hat geschichtliche
Bedeulung erlangl.

Die internationals: Arbeiterbewe-

gung bestand. einschliefilich ihrer an-

tiautoritéren Nachfolge—Organisalion,
nicht linger 31$ 11 Jahre. Ihre Kon-

gresse waren geistig fiberaus fruchl-

bar. In den Berichten und Diskussio—

nen der Delegierlen spiegelt sich die

Problematik der sozialen Unruhe jener
Zeit und der jungen Arbeiterbewegung

mit ihrer sozialistischen Zielsetzung

und ihren teils revolutionéren. tens

reformistischen Lfisungsversuchen der

sozialen Probleme wieder. Vieles von

dem. was damals leidenschaftlich ge-

fordert wurde und als revolutionér

und verwegen gall. ist inzwischen

lfingst auf friedlichem Wege verwirk—

licht worden. Dnch die Ausbeutung als

solche ist keineswegs génzlich besei~

tigt. die Unterschiede zwischen arm

und reich ,sind. besonders in den un—

terentwickelten Léndern immer noch

kraB. und nicht selten mfissen die

Massen der Nichtprivilegierten immer

noch fflr ihre Rechte in gleicher Weisc

kémpfen' wie die Proletarier vor hun—

dertundzwanzig Jahren.

Das Studium der Geschichte der

1.1nternationale trfigt viel zum Ver—

stz’mdnis der Enlwicklung in den kom-

munistischen Lindern bei und zeigl
auch den Ursprung und die geistigen
Quellen der Suzialrcformen. die heule

zum Allgemningut der Menschhcit ge-
hfiren. Es kann daher der jungen Ge‘

neralion der suzialistischen und ge-

werkschafllichen
.

Arbeiterbewegmm
mcht warm genug empfohlen warden-
Hier kann man nut eine zusammengli‘

drfingte Quintessenz aus der Geschichm

der Internationale geben:
‘

Der Mon mfl der Internationall‘?”

Arbeiler-Assnztatmn fand vom 3. his

3. September “166 in Gen! statt. 1"

der angenommmmn Grundsatmrklfitufig
wird gesagt:



”- daB die Befreiung der Arbeiter

dds Work der Arbeiter selbst scin muB

2). (186 die fikenomische Unterwerfung
dos Arbeiters unter die Aneignung der

Rollstoffe und Arbeitswerkzeuge diC

Quelle der Kneehtsehaft in allen ihren

Formon. des sozialen Blends. dcr gei-

stigen Ilerahwfirdigung und der politi—
sehen Unterdrfickung ist. und daB da-

her

der Ar-

dem

Mittel

3). die akonomische Befroiung
beitorklasse das grofle Ziel isl.

deU politisehe Bewegung als

untergeordnet werden mfisse.

Der Kengrefl heschlofi. der Inter-

mitionalen Arbeiter—Assoziatien eine

I.eitung unter dcm Namen Generalrat
_

—————1—

"’41 gcben und wahlle London als Sitz

‘105 Generalrals, dcssen lcitender Koof

Karl Marx wurde.

Auf dem 2.Kongrcfl der Interna-

tionale vom 2.—7.Septembcr 1867 in

Lansanne. handclte es sich darum.

Gin praktisches Programm aufzustellen'.

das von den Sektioncn in den ver-

Schiedenen [.éndern nach mfigliehst
Cinheitlichen Gesichlspunkten propa—

giert werden kfinnte. Die von sozia-

listisohen Idealen beseelten Delegierten
fordorten die Abschaffung der Privat-

mOnopole. sowie die Uberffihrung der

Transport—und Zirkulalionsmittel in

die lléndc des Slaates. Die franzési—

Schen Delegierten forderten. in Uber—

Cinstimmung mit iliren proudhonisti—
schcn Idccn. die Grfindung von Pro—

duktions—und Konsumgenossenschaften.
um die Arbeiter in die Lage zu ver—

Sctzen. sich als Produzenten und Kon—

sumenlcn besscr gegen den Monopolka—
pitalismus verteidigen zu kénnen.

Der Kongrefi erklérte. daB die po-

lilischen Freiheiten als Vorbedingung
ffir die soziale Emanzipation der Ar-

beiter betrachtct werden mfisse. Auch

zum Kriego nahm der KongreB Slellung.
In der Resolution fiber diesen Punkt

Wird gesagt. daB Kriege nur dann

aufhfircn warden. wenn die kapitalis-
tische Gesellschaflsordnung durch eine

“Cue. sozialistische crsetzt sein wfir—

do.

1868 trat Michail Ba-

groBer Revolutionar

der Internationale bei. Er hrachtc ei—

ne Anzahl seiner politischen Gesin—

nungsgcnossen. Friedens- und Freiheits

freundc mil. wodurch die Internatio—

nale cinen stirkeren Auftrieb erhielt.

Des Auftrelen einer so markanlen Per—

S(“lrlliehkeit konnte auf die Entwicklung
“Cr Internationale nieht ohnc Nachwir—

kUngen bleiben. Karl Marx hatte nun

cinen Gcgcnspioler, der ihm an Gelehr-

Samkeit zwar nicht gewachscn. an re—

VUlutionércm Elan aber und an Boein—

flufiungsvermagon wait fiberlegen war.

Marx und Bakunin gingen bei der Be—

Urteilung dcr sezialen I’robleme von

verschiedenen Gesichtspunkten aus.

War der Blick des einen auf die Ent—

WiCklung dcr I’roduktionsverhéltnisse
Enriehlct. die or gesctzméflig—objcktiv
llnd unabanderlich sah. so crblickle

”"1” andere im Strebcn der Menschen

naeh politischer 11nd individtieller

Freiheit und nach sezialem Glfick den

Wichligsten llebcl. den man in Bowe—
muflte, um die soziale

Im Summer

1(Unin . Eurep'as

Hung set-zen

Elllanzipalien zu errciehen. Hier stan-

den sich zwei heterogene Iliehtungen

H”:;Cnfibcr. deren Konl’rontation in den

”arauffolgenden Jahren zn scharfen

usernandersetzungen Ifihren muflle-

l’allotton Bakum'n

Auf dem 3.Kon refl in Bri‘xssel vom 6.

bis 13.September 1868 wurde das Prob-

lem der Uberfahrung des Privateigen—
turns in Gesellschaftseigentum nochmals

in aller Schérfe diskutiert. Der Kon—

grefl sprach sich mil Mehrheit ffir die

Vergesellschaflung der Maschinen und

sonsligen Produktionsmittel im Sinne

der Statuten aus. Indessen kam es

bei der Frage. was man unter dem

Begriff "Vergesellschaftung" verstehen

soll. zu Meinungsverschiedenheiten.
Wfihrend einige darunter die Verslaat-

lichung verstanden. meinte der An—

tragsteller de Paepe damit die Grim—

dung von Produktionsgenossenschaften
durch die werklétigen Massen in Stadt

und Land.

Spater traten die Gegensatzlichkciten
beider Tendenzen Starker in Erschei—

nung. (Diese Gegensfitze bestehen auch

heute noch. Unentwegte Anhénger der

Verstaatlichung sind gegenwz‘irtig nur

die dogmatischen Kommunisten. wéh—

rend die demokratischen und freiheit—

lichen Sozialisten die tolalitére Staats-

wirtschaft ablehnenJ

Inzwisehen hatte dieAInternationaIe

an Bedeutung und Einflufi zugenommen.

In der Schweiz. Italien. Belgien. Hol—

land, Frankreich und Spanien gn'mde—
tem sich neue Sektionen. Angeregt von

den neuen Ideen. kémpften die Arbei—

ter in ganz Europa und auch in den

Vereinigten Staaten Nordamerikas ffir

die Besserstellung ihrer elenden Lage.
Die Internationale Arbeiter—Assoziation

gab den kémpfenden Arbeitern ihre

moralische Hilfe und organisierte Geld—

sammlungen ffir die Streikenden. In

wenigen Jahren war die Internationale

zu einer geistigen Macht geworden,
der von der kapitalistischen Welt ein

okulter Mythos angedichtet wurde. des—

sen Stérke vieliach absichtlich fiber—

trieben und fiberschétzt warden war.

Der organisatorische Aufbau der 1.1m—

ternationale war unvollkommen. Es ge-

hérten ihr allgemeine Arbeitervereine,
berufliche Zusammenschlfifle und auch

kulturpolitische Gruppen an. Die Tren—

nung ven Gewerkschaften und soziali—

stischen Parteien war nicht fiberall

vollzogen. Die Genfer Uhrmacher 2.8..

eine wiehtige Sektion in der Interna—

tionale. hatlen ein Wahlbfindnis mit

der bfirgerlichen Radikalen Partei,

Die Anzahl cler mandatierten Kongrefl"
teilnehmer kam nie an die 100 heran
und Ibei der Abstimmung hatte jeder
Delegierte, einerlei von welchem Lande
er kam, oder wie wenig Mitglieder er

auch vertreten mochte. eine Stimme.
Dieser Abstimmungsmodus. der hei dei'
Iosen. Organisationsform freilich unver—

meidlich war, ffihrte mitunter zu ein'

seitig gefafiten Beschlfissen. Doeh trotz

dieser organisatorischen Unzulanglich-
keiten wurden auf'den Kongressen def

1_.Inte_rnationale die geistigen Wafferi
fur die zukfinftigen Kampfe der Arbei-r

terbewegung gesehmiedet.

Der 4.KongreB der Internationale in

Basel vom 5. bis 12. September 1859

war der Hfihepunkt der Bewegung. flier
diskutierten die Delegierten soziale

Probleme. die nicht our in dem seither

verflossenen Jahrhundert die Geister

bewegten. sondern auch in den kOm?

menden Zeiten aktuellen Wert habeo
werden. Karl Marx war personlich
nicht erschienen. hatte jedoch seine

Vorschlage schriftlich eingereicht. die
von seinen Anhangern, Wilhelm Liebe

knecht und August Bebel aus Deutschr

land. Greulich aus der Schweiz und

anderen vertreten wurden.
‘

Ein wichtiger Punkt der Tagesordr

nung war die von Bakunin geforderte
Abschaffung des Erbrechts.‘ Karl Marx

setzte ihr eine abgemilderte Form des

Erbrechts und die Forderung auf eioe

progressive Erhschaflssteuer entgegen'.
Bei der Abstimmung erhielt keiner de'r

beiden Vorschlége die erforderliche

Stimmenmehrheit. so dafl keine Ent-

scheidung hierfiber geffillt werdem

konnte. .

Von gréflter politischer Bedeutung
war die Frage der Beteiligung an den
Wahlen zu den gesetzgebenden Kfirpery}
schaften. Bin Teil der Delegierten

~

Deutsche. Schweizer, Englander
— war

ffir die Wahlbeteiligung. ein anderer

Teil — hauptsachlieh Spanier. Italiener

und Franzosen dagegen. Der Belgier
Hins war dagegen, weil er meinte,

die Internationale mfisse eine neue

Gesellschaflsordnung aufierhalb des

bfirgerlichen Staates aufbauen. Der

Schweizer Greulich dagegen glaubte
nicht an einen reinen Arbeiterstaati
ffir ihn war der Arbeiter auch Bfirger
und durch tausend Bande mit der bfir'

gerlichen Welt verbunden. Da eine Bi;
nigkeit zwischen beiden Auffassungen
nieht mfiglich war. fiberliefi es def

Kongrefl jeder Sektion. nach eigenefn
Ermessen zu handeln. 4

Bei der Diskussion fiber die Bedeu:
tong der Gewerkschaflen traten gleich'
falls zwei Meinungen zutage. Bine

Gruppe sah in den Gewerkschaften

Werkaeuge zur Verteidigung der mate:-

riellen und sozialen Interessen def

Arbextern ohne sozialistische Zielset,’

zung. D18 andere Gruppe wollte, daB

die Gewerkschaften sich auch darau'f

vorbereiten sollten. nach der sozialen
Revolution die Produktion und die

ganze Wirtschaft zu organisieren. De‘r

Kongrefl stimmte fiber diese auseinanr
dergehenden Auffassungen nicht all.

In der fiber die Gewerkschaflen ange-
nommenen Resolution warden die Arbeir-

ter zur Bildung von Kampfkassen sowie

zur Organisierung von ortlichen Ger

werkschaftskartellen und beruflichen

sowie industriellen Landesverbénden
aufgefordert. Diese Stellungnahme des

Kongresses bereitete den Boden ffir

die moderne Gewerkschaftsbewegung
auf firtlicher. industrieller. nationa—

ler und internationaler Ebene.
f



Auch das groBe Problem fiber Pri—

vat- oder Kollektiveigentum in der

Landwirtschaft wurde znr Diskussinn

gestellt. Ausgehend von der gemein—
samen sozialistischen Grundauffassung
erklfirten sich alle Delegierten ffir die

Abschaffung des Privateigentums und

die Einffihrung des Kollektiveigentums
an Grund und Baden.

Nur die franzfisischen Mutualisten hicl-

ten an der Idee des individuallen

Kleinbauernbesitzes fest. Die Kellekti-

visten warcn sich aber keineswegs
fiber die Form des Gemeinbesitzes und

auch nicht fiber die Organisierung der

Produktion einig. Einige von ihnen

wollten unter Kolletivierung ganz nin-

fach Verstaatlichung verstehen. andere

dagegen setztcn sich fiir die Bildung
von freiwilligen Produktionsgenossen-
schaften ein. Wie bei den bereits er-

wéihnten anderen Punkten wurde auch

hierbei keine Einigung erzielt.

(Aueh heute noch haben beide Rich—

tungen ihre Anhénger. Doch nach den

Erfahrungen der russischen Kolchosen

und Sowchosen. der Zwangsgenossen-
schaften in der DDR und der rotchi-

nesischen Landkommunen etc. einer-

seits und dem Experiment der rei—

willigen Kollektive wihrend des W-
nischen Bfirgerkriegs, der israeli-

schen Kibbuzim und den vielen Bau—

erngenossenschaften in alien Li'mdern

der westlichen Welt andererseits kann

fiber die Frage der Vorzugswfirdigkeit
des einen Oder anderen Systems kein

Zweifel mehr bestehen.)

Nach dem Baseler Kongrefl ging
es mit der Internationalen Arbeiter-

Assoziation bergab. Der deutsch-fran—

zésische Krieg 187!) und die Pariser

Kommune 1871 mit der darauffolgenden
Reaktion machten in diesen beiden

Jahren Kongresse der Internationale

unmfiglich. Die sozialistischen Zfige.
die sich in der Pariser Kommune zeig—
ten waren zweifellos vom Geiste der

Internationale beeinfluBt warden. Doch

in der Zésur der beiden Reaktions—

jahre traten. wie das in solchenZei—

ten hiufig der Fall ist. die Gegen—

sétze schérfer in Erscheinung. Zentra—

listen und Féderalisten innerhalb der

Internationale konnten sich nicht mehr

verstehen. Auch die persénlichen In—

trigen gegen Bakunin, an denen Karl

Marx. wie selbst sein Schfiler Eduard

Bernstein spéter feststellte. mafigebend
beteiligt war. vergifteten das Klima

gegenseitigen Vertrauens. ohnc _das
ein fruchtbares Zusammenarbeiten nicht

mfiglich war.

Uber den vom 2.—7.September 1872

in Haag abgehaltenen 5.Kengrefi ist

nichts Erbauliclies zu sagen. Der Ge—

neralrat hatte durch einseitige Auslese

der Delegierten den AusschluB mehrerer

prominenter Mitglieder der Internatio~

nale erreicht. das hatte verha’ingnis-
volle Folgen. Fast alle Sektionen ver-

urteilten dieses Vorgehen. Die schwei-

zerisehen. italienischen, franzfisischen

und spanischen Sektionen traten am

15.5eptember des gleichen Jahres in

St.Imier in der Sehweiz zu einem Son-—

(ierkongrlrfl zusammen. Dieser Kongrefi
sprach dem Londoner Generalral Lia's

Recht "gesetzgeberiseher Vollmachten"

ab 11nd erkléirtc. daB die Internatio—

nale sich auf Freundschaft und Soli—

daritét aufbauen mfisse. Der Kongrefl
faflte auflerdem einen bedentsamen Be-

schlufi. Er erklérte sich ge en die

Diktatur des Prnletariats. in er er.

win in jeder anderen IJiktatur. die

Unterdriickung der Freiheit auch ffir

die Arbeiter sah. Das war eine gera—

dezu prophetische Erkenntnis!

Die "Antiautoritéren". wie sich die

freiheitlichen Sozialieten nannten.

hielten noch ffinf weitere Jahreskon-

gresse ab. Der Generalrat berief fiir

den September 1873 einen Kongrefi in

Gent ein. der aber. nach Karl Marx

eigenem Eingestfindnis. ein Fiaeke

war. Der Generalrat war inzwischen

Von London nach New York verlegt
worden. we er naeh kurzem Selmtten"

dasein das Zeitliehe segnete.
Micliail Bakunin 210g sich nach

dem Kungrefl von SLImier aus Gesund’

heitsgrfinden aus der Internationale

zurfick. Das letzte Tmffen tier Anti-

auteritfiren fand varn 6.*E.September
1877 in Verviers in Belgian statt. [m

Ansehlufl daran trafen sich die “Anti-r

autoritaren" und "Autaritfiren" zum‘
letzten Mal in Gent in einer gemein-m
samen Sitzung. Die Gegensfitze batten

im Laufe rler Jahre an Scharfe verte-

ren. die sachlichen Divergenzen abet

fiber Ziel und Taktill: bestanden waif
ter. Auch die Zeiten batten sich gee}
findert: neue Perspelctiven zeichneten‘

sich am Horizont der sozialen Brit'-

wicklung ab. Die Genter Tagung be’

sehlafl. eine gemeineame Kerrespon—
denzstelle fiir den Austausch van eta-

tistischen Angaben fiber Lfihne und

Praise. Arbeitszeit und Arbeitsbedinv

gungen einzuselzen. Das zusammenge-l

tragene Material saute den Arbeit‘erfl
organisatienen alter Lander and alter

Bichtungen zugute kommen. Das Bi‘ira

hatte keine Lebensdauer. dosh der

Plan war gut und erwius sich als

fruchtbar: er wurde van einer neuen:

Generation aufgenemmen and (and seine

Verwirklichung im Internalionalen Ar

heitsamt in Genf.

Obwoht eine eumpfiische Schfip'

fung. ermichten die geistigen Aue*
slrahlungen der Internationalen Amber

ter-Assoziation alle Kontinente. Die
Internationale gab clear Arbeitem alter

Lander

1hr grefies Ziel.

verbrfiderung.
wirklichen.

aber leben

unversiegbare Kempfimpulse.
die ereehnte Vfilker'

[manta sie nicht val“

ihre grundlegenden ween

Welter. ‘
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Deutsehe‘Anarchisten im Spanischen Bfirgerkrieg —

eine 1. Fortsetzung
Von Wolfgang Haug

Ein erstcr Artikel zum selben The—

ma in SF—Nr.ll stellte ein Dokument

d0? Gruppc DAS vorn September 1936

VOF und arbeitcte kurz einige der bis

dahin (uns) bekanntcn Daten. Fakten

“0d Aussclinittc aus chcnsle’iufen auf.

Der SF cndctc den Beitrag mit dem

“och Efilligcn (l) Aufruf. uns weiteres

Material zum Thoma zur Verffigung zu

stellcn. Daraus crgab sich cine Zu—

Sammenarboit mit Hans Jfirgen Degen.
(lie auch noch {fir cine weiterc Fort-

SCtzung gut scin dfirftc!

gclungener
Seite. nz’im—

im Mittel—

Doch sol] dicsmal ein

Bcitrag von unvcrhoffter

Iich sozialdcmokratischcr.

Dunkt stchcn: Von der FRIEDRICH

EBERT STIFTUNG effirdcrt. entstand

PATRIK VON ZUR M HLENS Buch "Span—
i0n war ihrc Hoffnung

— Die deutsche

I'1“£131—Epamcnkrieg".
Zur Mfihlcn durchstéberte die zu—

gfinglichcn Archive in Holland, der

BRD und Spanien und erhiclt so. auch

Wenn in dcr UDSSR und der DDR sicher

“00h viol intercssantes Material zu

“”an scin dfirftc. cinen recht gut

Eindruck von allcn politischen Rich-—

lUngen. die sich am Burgerkrieg auf

rDpublikanischcr Scitc bcteiligten. Ffir

den Bcrcich "anarchistische Milizen"

erWins sich das "Archivo Historico Na—

Cional — Scccion Guerra Civil" in Sa—

lamanca als am crgibigsten; ffir "an~

F1rchistische Propaganda" der Rudolf

nPCkCr-Nachlafip mit Briefcn Helmut Ril—

d'BCFS im 1156 Amsterdam.

Zur Mfihlcn arbcitet zunéchst —

3'3 Einlcitung
— die Ursachen des

Spanienkricgs heraus und schildert

Spanien als untypisches Emigrations—
land (rechte RegierungH. das trotzdem

geradc Anarchisten anzog (aufgrund
def Starkcn Stellung der CNT). An-

SChlieBend trennt z-Mfihlen in "Deut—

Schc Anarchosyndikalisten": "Dcutsche

SOZialdcmokratic": "KPD im Spanischen

Bargerkricg": "Kommunistische Geheim—

POlizei in Spanicn" —u.a. der deutsche

"SCTVicio Alfredo Herz"; die "Interna—

‘iOnalen Brigadcn" und "Nach dem

Spanicnkricge"
— d.h. Internierung

in Frankrcich. KZ und Spuren nach

1005.

Bcrcits 1933. unmittelbar nach

dem Reichtagsbrand und den darauf—
fOlgenclen Vcrhaftungcn. waren Viele

p0“lisch donkcndc und handelnde Deu—
lScho ins Exit gcgangen.

darunter bis
Emir: 1933 55000 Juden, die z.T. zwel—

{01108 cbcnfalls aus politischcr Ober—
Zr“lilting handeltcn. was jedoch bezel—

Cl"lendorweise nicht criorscht wurde.

MOO KOmmunistcn. 6000 Sozialdemokra~

to” und 5000. dcncn unterschicdliche

pnlitischc und sonstige Motive zugc—

Sgl‘riclmn wcrdon. Untcr den Ausnahmc
“”0". die sofort nach Spaniel) gin—

"9m befandon sich z.B. dcr expressio—

nl§liSClic Schriftsteller Karl Ottcn (Mit—

ghed in Mfihsams Gruppe TAT. als
neisCnder im Gricchcnland—Krieg. Mit—

arbflilcr bci Pfemfcrts AKTION, links—

;agikalcr Pazifist. Mitherausgeber der

‘CHSChrift GEGNER usw.). der wéihrcnd

seines Aufenthalts in Mallorca den

Franco-Putsch erlebte. von dem deut—

schen Generalgouverneur denunziert

verhaftet wurde und die Auseinander-

setzung auf der Insel in dem sehr le—

senswerten Roman "Torquemadas Schat—

ten" verarbeitete. [Konkret Verlag 1900

und Fischer tb 1982).

Publizistisch Tatige hinterlassen

zumeist ihre eigenen Quellen. so daB

ihr Weg immer einigermafien nachgezei—
chnet werden kann; deshalb soll hier

nicht weiter von Helmut Rudiger die

Bede sein. der seit Juli 1936 in der

"Informationsstelle der CNT" tatig war.

'spater Propagandist der Gruppe DAS

wurde. sowie Herausgeber ihrer span-

ischen Ausgabe von "SOZIALE REVOLU—

TION" war, die in einer 1000er Auf—

lage an der Front verbreitet wurde.

Auch nicht von Augustin Souchy, des-

sen Tatigkeit aus seinen Buchern recht

gut bekannt ist.

0ftmals typischer ffir den histori—

schen Ablauf sind die Lebensausschnit—

te nichtpublizierender Genossen: gera—

de sie transparent zu machen. ware

eine Absicht dieser Artii-ielreihe im

SF.

Partik v.2.Mfihlen ist es nur in

einigen Fallen gelungen. genaueres
fiber solche Menschen herauszufinden:

dies soll seine Arbeit keineswegs ent—

werten, denn er liefert gutes Material

und er liefert es weitgehend vorurteils—

frei — nur leider: es ist zu wenig.

D.h. Patrik v.2.Mfihlens Buch sollte

mehr als eine Ausgangsquelle ffir wei-

tere Nachforschung verstanden werden.

zumindest was die anarchistischen In—

teressen an dem Thema anbetrifft.Zwar

arbeitet 2.Mfihlen sicherlich die In—

formationen aus diversen Archiven in

seine Darstellung ein. aber dabei

bleibt es auch: d.h. es handelt sich

um ein wissenschaftliches Buch. der

journalistiscbe Teil — namlich das Auf—

spfiren etwaiger Uberlebender und da—

rfiber das Zusammentragen von authen—

tischem Material der Beteiligten—fehlt.
sieht man von brieflichen Kontakten

etwa zu Rolf Heventlow und Willy

Brandt Oder Augustin Souchy ab. 50

bezieht v.2.Mfihlen zwangslaufig seine

erforschten Informationen aus Verhér—

akten, nicht zuletzt der GESTAPO.

Zieht man diese Quelle fiberhaupt he—

ran, so bleibt ihr‘ Gehalt natfirlich

unsicher. denn Vertuschungen. Korrek—

turen etc. der Verhfirten dfirften eher

zu erwarten sein, als das naive Aus—

plaudern der Wahrheit. Die folgenden.
in den SF fibernommenen Angaben fiber

die Personen stammen deshalb nur zum

Teil aus 2.Mfihlens Buch. als zusz‘itz—

liche Quellen dienten "Anarchosyndika—
listischer Widerstand an Rhein und

Ruhr". sowie die Zusarnmeharbeit mit

Hans Jfirgen Degen. der fiber diesen

Gegenstand "Wir sind es leid Ketten

zu tragen..." mitherausgab und zu—

séitzliches Material sammelle. so 2.8.

das DAS-Dokument. das wir im An—

schluB abdrucken.

LEBENSLEUFE

Mit am meisten fand v.2.Miihlen

fiber den damals 40jahrigen Duisbur-

ger WILLY WINKELMANN aus dem Stadt—

tei! Hamborn. Von Beruf Buchhalter

war .er. wie sein spéteres Urteil zeigte
berelts vor 1933 wegen anarchistischer

Tatigkeit straffallig geworden. Im Mai

1936 gelangte er nach Barcelona and

fand "als Packer beim ONT-Organ
SOLIDARIDAD OBREEA eine Anstellung"
($.35 bei z.Miihlen). Als Mitglied der

Gruppe DAS beteiligte er sich bei der

Beschlagnahmung des Lokal "Mfinchner

Bréustfibel" in der Allstadt Barcelonas

[das aIS‘kollektivierte "Suppenschmie-
de" weitergeffihrt wurde,vgl.SF—11). 4

r

-_

Wichtig fiir unsere Urlauber
Um cine reibungslose Unterbringung von

unverhoHt in Barcelona eintreffenden Uriau‘»

bern aus der lnternationaien Kolonne zu 9i-

chern haben wir zwei Soldatenheine geachaf:
fen. Die notwendige Ordnung in diesen Hei-

men wird durch zwei gewfihlte Delegierte ani-

recht enhaltcn. die auch die Zuweiaungen an

die einzelnen Adresaen \‘omehmen. Die Dale?
gierten sind duroh das Biiro der DAS-Cruppe
zu erreichen. Genoseen die abends nach 7 Uhr

in Barcelona eintreffen. miiseen sich {fir die

erste Nacht in einem Hotel einquartieren, wo‘t

zu aie die Méglich‘keit haben, da sie an der

Front ausbezahlt werden. Am nfichmen Mon;

gen ab 9 Uhr ist das Biiro der Gruppe gusti-
net und die Kameraden erhalten sofort ihr:

AnWeisung. Dieee Massnahme ist getroffen war

den, weii es wiederholt vorgerkommen ist. das's

abends spat Urlauber eintrafen. die man iii!

die erste Nacht nut provisori-ach unterbringert
konnte. Um zu vermeidcn, dasa' man die van

der Fahrt ermfidelen Kameraden in der Nacht
noch von einer Steile zur anderen schickeri
muss. halten wit dieae Regelung fiir die beste-

Deutscher Informationsdiens‘t
.Allen lnteressenten geben wir bekannt. dasls

die .CNT-PAJ einen laufenden deutschen Infor-

mationsdienst herausgibt, der seit dem 25. Juii
bis viieute in 28 Nummern erschienen ist ET

.enthaitr wiciztiges Material zur informatinh
uber me lLage m-Spanien, insbesondere fiber
die Enthcklung in Katalonien und Levante-
Der informationsdienet erscheint von jetzt ail)
regelmassig jeden Montag und Donnetstag. v

lnteresgenten wenden sich an: Redaccién dél
Bolctm Alemén de la QNT-FAI. Via Buenaven-
tura Durruti 32-34 4.”. Barcelona. -‘

Deutsche Radio‘sendungen
..

Das Nationalkomitee der CNT veranst'altet

nil-fer. den Sender CNT-FAi-Barcelo-na regei-
mass‘SC Ausiandssendungen in zahireichen

sPrachu—n. Die Sendungen erfoigen auf We”:
42,88 jeden A'bend vonv 9.30 Uhr his 12 Uhr

nachts (mitteieuropiéi'sche Zeit: eine Stunde

apéter). Deutache Sendungen:
Dienstag. Donnerstag,

Sonntag 9.30 Uh: nac-hts

S‘panischngeit. ;
i



zwar unter dem Brieflmpf "Barcelona

und Osio". dfirfte jedoch unter 10 Mit—

gliedern gehabt haben. "Nannie" leblz‘

heute in Stockholm. nach unserem In—

formationssland wurde er von einigen.

ebenfalls nach Schweden emigrierten
DAS-Leuten gemieden. obwoh! er sich

nach wie vor zum Anarchismus bekenni.

tfins durch "Name" erwfihnt. Elli Gfitze

arbeitete zusammen mil anderen (1')

deutschen Frauen im Auslénderdienst

der C‘NT/FAI. d.h. sie registrierlen
die Deutschen. stellten ihnen Ausweise

aus etc. Irgendwann zwischen 36 und

37 tral "Nante" aus der Gruppe DAS

aus und schloB sich der “Soizial Rewo—

iutionfiren Deutschen Freiheitsbewe—

gung" an. P.v.z.Mfihlen weiB nichls

fiber seine Roile zu berichlen. er hfilt

einen Eugen Scheyer (Iaut frz. Inter-

nierungsiager-Quelien ein SPD—Mitglied:
fur die KPD ein "Schwarze Front-Mann

Otto Strassers" bzw. ein “Trotzkistfl

ffir die treibende Kraft. Ein Brief

"Nantes" an den Kasseier Willy Paul

aus dem Archiv H.J.Deens) bestétigt

;
Zusammen mit FERDINAND "NANTE"

‘GGTZE und anderen zerstérte er den

idcutschen Club "Germania". verhaflete

.Nazis und hesetzte das deutsche Gene—

‘ralkonsulat. Nach der Bildung anarch—

Eislischer Milizen trat er zeitweiiig als

"Polit—Kommissar" in Erscheinung: in

dieser Eigenschaft ist eine harte Dis—

‘kussion mil dern KPD-Funklionér Hans

Beimler beim Aufbau der 'Gruppe Thai—-

Vmann' belegt. Winkeimaun wie Souchy

'arbeitelen so eng mit der CNT zusam—

men. (136 sie von den Kommunisten

unbchellig‘t blieben; bei einem spite-

ren Verhér 1940 durch die Gestapo gab

Winkelmann 37 Namen deulscher Anar—

chislen an. von denen 19 zeitweilig

in ,kommunistischen Gefén nissen ge—

Der eigenuiche Gri'mder der (Erup-

pe DAS kam ans Darmstadt und hieB

GUSTAV DUSTER. Im November 1933 war

‘er nach Holland emigriert und arbeite-

1e zusammen mit FRED SCHRUDIER (vgi.

SF—ll) ans Kassel. der cine “Ausiands

stene" gegrflndet hatte. Sie schmuggel—
ten Material ins Reich. schleusten‘

Flfichtlinge heraus und grflndeten
schlieBlich auch die Gruppe DAS. (Weie

teres zum Fluchthiifeunlemehmen fin-‘

del sich in: Anarchosyndikaiistischezr
Widerstand an Rhein und Ruhr: EMS~

ROPP—VerIagMeppen: euch beim SF

.bestellbar). In Spanien geriet Doster

wiederum gemeinsam mit dem Ehepaar

Schréder in das Techeka-fieffingnis im‘

ehemaiigen Kloster van Segorbe. Aus

diesem kam er ersl inn April 1938 raus

und suchie die nach Paris ausgewb
chenen Genessen auf. Duster emigrierte

spéler ebenfalis naen Schwe‘den. Der

‘nachfolgende Bericht fiber die Gruppe

'DAS stammt nach uneerer Ansichl auf'.

PIANO r
grund des Inhaits, def erhebenen \i'm‘~

ff wfirfe und der Sprache vermutiich van‘

ihm.

‘: Ebewnfalls in Segurbe safi
..

"MICMEB" MICHAELIS er war [ngSF-
1!) im Oktober 37 ohne Baftbefehl in

Barcelona fesigenommen warden: zu*

sammen mil Duster und dreii anderen

wurde er im April 35 freigelassen.

Drei tier 5 reisten nach Paris weiter

— vgi. nachfolgenden Text: so handeite

es sich um Duster. HELMUTH KRISCHEY

und EMIL HESSBNTHALEH
- :Michaeiie

biieb. Da er ‘nicht in die "Interbriga-

den“ wollte. wurde er spanischelj

Staatsbfirger und gelangte so in eine

anarchistische Einheit der regulfir‘en
Armee. Dafl er der poiilische enffihmr

der "Centuria Erich Mfihsam" warmer-

‘de {Martens berichtet: z.Mflhlen erwénnl

zusétzflich einen militarischen Leiter.

‘In dieser Miliz befanden eich euch

‘OSKAR ZIMMBRMAMN. ein anarchist aus

Stuttgart. von dam in 83—11 berichtet

wurde. claB er hfiuiig mit den Schwei—

zern Bichmann und Thalmann peiili-
sehen Strait hatte: JOSEPH SCHEUNGMB

aus dem niederbayrisehen Holzkamml

ein zajfihriger. der mit einer Fahrkar“

Le der 1AA von Pavia neeh Barcelona

gesehickt warden war. in der Bakunin'

Kaserne landete und Ende Oktober 35

‘zur Columna Durruti nach Pine (16'

Ebro geschickt wurde. Er wurde:

hauptsé‘ichlich ais LK‘W—Fahrer einge'

setzt: nach einer Verwundung. deem“

‘tierte er Ende 37. Bei Durruti arbei‘

iete auch der Karlsruher Seliriflsteliei

Carl Einstein als technischer Leiter:

iiber die Megan—Front findet sich ein

lebhailer Bericht van ihm in SOZIMJ‘?

REVOLUTION Null. 1.5.1937.
,

Mitgliedschaft in der neuen CAN. EINSTEIN war im Summer 3‘;

Gruppe: "...oder waren die von Dir nach Spanien gekommen und bei Hell‘

mil uns gcleillen neuen Ansichlern bci mut Rudiger eingezogen. Bereits ifl‘

nur ein Blitziicht
-

was ich nicht Juli 36 schl‘ofi er sich Durrutis Miiizt

nhwnhl ich weiB. dafi es immer an: nach dessen Tod hien Einstein

hequemer isL. mil in dem alien ge— die Totenrede fiber der GMT-Sender ii}
wfihnlichen Trnu zu marschieren. Barcelona: einer “6616. in (flat Eiflfiw‘“

Glaubc 8130 immer finch. daB Du Dich ‘gegen ‘die Militarisierung der Milizm)

um; ideeiich vurbuuden ffihlst." Stenung being. Nachdem die Milizen

In diesem Brief tauchen nehen Sche— qchliefilieh in die "‘Volksarmee" eingfi'

yer. bei (lern es sich mil ziemilicher gliedert waren. dfirfle Einstein div.

icherheit wirklich um eiuen "Otto Front verlassen haben; Spanien ver“

trasscr—Mann" gellandell hm. ein ver— liefl er jedmth erst mit dem Flflcht‘

utlicher Anarchist Schwienlek und lingsstmm 39. In Frankreich inler‘

.in Knpp aui. Die Gruppe firmierle nierl. brachle sich Einstein beim Vol"

11A ias barricadasl!
Himno de 121 C. N. T.

Adaptacfén dc J.1)OTRAS 371.4
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Editorial EMIA, S. A. Barcelona

sessen hatten. Vom Volksgerichléhof
Berlin wurde er zu 12 Jahren KZ ver—

urteill; ein Urleil. das die "normaie

Strafe" fur "Rotspanienkémpfer" von

2—3 Jahren dquich fibertraf: zu seiner

Begrfindung wurde auf seine anarcho—

syndikalistische Tétigkeit von vor 1933

verwiesen.

Das Ehepaar ELLI und FERDINAND

GGTZE aus Leipzig. das zuvior schon

vie] von der Widerstandsarbeil nach

33 im Reich getragen
hatte. gehérlen

ebenfalls zu den aktivisten Mitgliedern

der Gruppe DAS: neben den bereits

genannten Aktiviléten wird die Verhaf—
lun eines deutschen Lufthansa—Kam—

seine



marsch dcr dcutschen Truppcn 1940

um.

ICll WEIB. WAS PASSIEllEN WIHD.

MAN WIllD MlCll INTERNIEBEN. UND

FRANZOSISCHE GENDAHMEN WERDEN UNS

BEWACHEN. EINEN SCllDNEN TAGS WER—

DEN ES SS—l.EUTE SEIN. ABEll DAS WILL

ICll NlCllT. JE ME FOUTRAI A L'EAU.

lCll WERDE MICll INS WASSEll WEllFEN."

(Einstein in scincm llomanfragment

"Bebuquin ll"; 1934—36)

Al -tn In . 1’:

pie' pueblo obre. re a In baJaJlA

{fro y junta

gegeben worden war .

"ohne Umgehung der Zensur zur Post"

Diese Vermutung

stfitzt sich auf die Tatsache. dag Do—

ster von einem "Funktionar der Grup—

pe" spricht und Arthur Lewin als DAS—

Sekretar galt.

tiiitiitit‘k‘kti’i'i'kiri‘k'kii

— Patril: von zur Mfihlen: Spanien war

ihre Hoffnung
— Die deutsche Linke

im Spanienkrieg: Verlag Neue Gesell—

schaft Bonn. 1983. 292 8.; 29.BODM

- SCHWARZER FADEN Nr.11

N .vo_1u.cio.nn.ria qua die] triunlo «in N. mar nosllevaenpoe. [En

var a la re.a.c-cién.

_ dull “A in barrima. dull par 91 triuni’u do in Conrado. ruiéz.

“A in!

”In:M

x,

,\

_ dullnA learer- dull per 01 triuMo do la Contadmruién.

Nrgmn torment” ngitnn 10‘s aims,

nubon mlcurna non impiden vor;

nunque nos PBPBPP el dolor y la muerk‘

rnnlrn «1 Pnamipzu no: mandn Pl dober.

El hirn man procindo
an in liborlad

hay que dolondrrln

ron fr y valor.

All» In bandnra

rrvnlucionarin

qup dal triunfn sin rosar not “own on poi.

Ana rchistenibnr andurn dcutschc
Chris

Unhann wurfcls ans Duisburg.
‘

lian llornig ans Bad Kissingcn.
‘ .

no SChwab. llclmut Klose. Maurrcto
LiDSchulz oder auch die in P.v.7..Muh—

lens Buch nicht crwéhnten Helmuth

Krischcy. Emil llesscnthaler, Egon Jhl—

feld- Arnold Engels. Willi Paul. aus

Kass“ Clc.) snll crst dann weiteres
”n 5F hcrichtet werden. wenn SlCh

mChr Informationcn angcsammcll haben.
Diffs ist cine Einladung zur Mitarbe1t)

‘
NOCh kurz jcdoch 7.u Arthur Lewm

“Us Leipzig. dcr im nachfolgcnden
h0kumcnt erwzihnt wird: obwohl or sell

Amang Juli 36 in der "Informations—

$10119 dcr CNT" tétig gcwesen
war.

‘F’kam er cs mit dcr kommunistischen

Chei"lpolizei 7." tun und wurde 1937

“ls "Faschist" ausgewicscn. ohne.dafl
d‘“ CNT sich rfihrtc. Ein mfiglicher

“FUN mr die lnaktivitat dcr CNT und

d!" Vnrbchaltc. die in Dusters Berioht
“(3‘59“ ihn anttnuchcn, mag der Brief

[1nd Fol cn cwcscn sein. der
seine

[En pié, pueblo obi-mo,
a la butalla;

hay qui- derrocar

n in reMciu‘n!

n A lag barriudul!

“A laa bank-urinal!

pm 9! triunl’a de in Confederacidn.

— Anarchosyndikalistischer Widerstand

an Rhein und Ruhr; Hrsg.v.Rolf
Theissen. Peter Walter. J.Wilhelms;

Emskopp-Verlag Meppen 1980:]1.SODM

EXIL 3/82

DER SPIEGEL 15/82 (fiber Carl Ein—

stein)

Mikrofilmabschrift:

tungen" (ans

Nachlafl)

EINIGE BETHACHTUNGEN IN SACHEN

GRUPPEN DAS

(u.a .fiber Carl Einstein)

"DAS—Betrach—

Helmut Rfidigers

(Ohnc stilistische Verbesserungen ab—

gedrucktt)

"Die crst‘e illegale Reichskonferenz der

"FREIEN ARBEITER UNION DEUTSCH—

LANDS" (ANAHCHO—SYNDIKALIS‘TEN) und

der DEUTSCHEN ANARCHO-SYNDIKALISTEN

im AUSl.ANDE (Gruppen DAS) fand an

Ptin sten 1934 in Amsterdam statt.

‘ihrer

‘ V0" neuen

Es waren vertreten: Die Gesch'aftse

kommission der FAUD (A-S). der Be—

zirk Sachsen—Thiiringen. Berlin. Rhein-

land-Westfalen‘ die Gruppe Holland

der DAS, die Zentralstelle cler DAS.

der Delegierte des Sfid-Westdeutschen
Bezirkes wurde an der Grenze verhaf—

tet. Durch Schreiben. in welchen sie

ihre Meinung zur Tagesordnung zum

Ausdruck brachten, waren vertreten

die Gruppen Stockholm und Paris. der

Bezirk Saargebiet. Far die 1AA war

der Genosse Mfiller—Lehning. {fir die

hollandische Organisation (NSVl der

Genosse Aug. Rousso anwesend. .

Der Delegierte der GK der FAUD

begrfifite die Initiative der Zentral—

stelle zur Zusammenrufung dieser Kan;—
ferenz. obwohl sie keinen Auftrag von

der Mutterorganisation dazu hatte.

Er ist beauftragt. nachtrfiglich dieses
Mandat zu bestétigen. Es witd be—

schlossen: Der SITZ der FREIEN ARE-BI:

TER UNION DEUTSCHLANDS {A-S} bleim

in Deutschland.
‘

Die Zentralstelle der DAS im Auslande

ist nur ausffilnrendes Organ des Wily-

lens der Reichsorganisation. blur in

Fragen der Emigrantengruppen ist die

Zentralstelle massgebend. Die DAS int
Auslande trete nicht als selbststandige

Organisation auf. Mitglieder der Grupf—
pen DAS kannen nur werden Mitglieder
der FAUDlA-S). die aus zwingenden
Grfinden Deutschland verlassen mufiten

und dies im Auftrag oder im WiSSEI!)

Heimatorganisation taten. Wenn
die Méglichkeit der Herausgabe einer
Presse besteht, so hat dies in Verbinv

dung mit der Mutterorganisation 2n

geschehen.

Dieses ist so der ungeffihre Inhalt der

Beschlfifle der Konferenz in Hinsicht

der Tatigkeit und Aufgaben der Grupé—

pen DAS.

Diesc Beschlfifle der Lillegalen Reichs’

konferenz. die his heute durch keine

anderen aufgehoben sind. wurden erst‘

malig durchhrochen dutch die Gruppe
Barcelona der DAS nach dem 19.Juli

1936. Es wurden im Rausche der spa'

nischen Ereignisse eine ganze Reine

Mitgliedern aufgenommen;
und was schlimmer ist. mit Funktionen

beauftragl. die sie in gar keiner’n Fall

hatten besetzen dfirfen. Ein kleines

Beispiel:
‘

“Es wird beschlossen. den frfiheren

kommunistischen Genossen Egon Ihlfeld

in die Gruppe aufzunehmen. ‘In def

nachstcn Versammlung macht sich die

Neuwahl einer Zentralstelle der DAS

notwendig. (Man hatte ohne die FAUD

zu befragen die Zentralstelle von Ara-P

sterdam nacl} Barcelona verlegt.) Der

erst eine Woche zur Organisation ge‘r

horige Gen. Ihlfeld wird vorgeschlage»
als Vorsitzender. Der Gen. Ihlfeld?

der fibrigens im Laufe der spanischen
Ereignisse bewies. daB er ein 3“”!
zuverlassiger Genosse ist. lehnte dies

ihm angebotene Funktion mit der Be'

grfindung. dafi er vielzu wenig VOI'!I

Syndikalismus und seinem Aufbau kenr

ne, dafl er noch viel weniger von def

deutschen illegalen Bewegung kennel

ab. Ihlfeld ffihrte weiter aus. data

er diese Haltung der Gruppe DAS nicht

Verstande einen neuen Genossen. dell
so gut wie niemand kenne. rmit einer

derartigen Funktion zu betrauen. Zn

einer derartigen Funktion Ronnten untl
mfifiten seiner Ansicht nach nur alte
und vertrauenswfirdige. langlihrig‘?

Genossen. die man auch in Deutschland

kennt Verwendun finden. :
‘
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So geschah es in vielen anderen

Dingen. und es fand sich nicht immer
ein Genosse wie Ihlfeld. der das n6-

tige Geffihl ffir Verantwortung hatte.

Die Gruppen DAS. die dann. bis

auf wenige Ausnahmen alle in Spanien
anwesend waren.

— teils an der Front.
teils in Fabriken oder in der Polizei,
in der Gruppe DAS ode-r beim Komitee

Regional beschéftigt waren. gaben zu—

sammen die grosse Gruppe DAS BARCE—

LONA.

Die Gruppe DAS BARCELONA hat.
trotz vieler Warnungen einer Minder—

heit, eine Tatigkeit. die weit fiber
ihren Aufgabenbereich hinausgeht. ent—

faltet. Anstatt sich darauf zu be—

schranken. mit den vorhandenen Kra—
ften und Mitteln einen deutschsprachi—
gen Propagandaapparat. Presse. Radio

Verlag zu 'schaffen. so zu organisieren,
dafi auch bei einem eventuallen Fehl—

schlagen der spanischen Revolution.
eine Fortsetzung dieser deutschspra-
chigen Propaganda mfiglich gewesen
ware, hatte sie den Ehrgeiz in der

spanischen Revolution eine Rolle zu

spielen. Die Minderheit in der Gruppe
DAS. d.h. die Genossen. die verant—
wortliche Arbeit leisteten, versuchte
immer und immer wieder eine Reorgani—
sation in dieser Hinsicht zu Stande
zu bringen. Die Mehrheit der Mitglie-
der verhinderten jedoch eine derartige
Reorganisation. Als nach den Maier—

eignissen und unter dem Eindruck der

Konterrevolution es endlich zu gewis-
sen Umorganisationen kam. zeigle es

sich. dafl es zu spét war. Hinzu kam

noch. daB ein Funktionér der Gruppe.
fiber die Verhandlungen dieser ver-

schiedenen Versammlungen einen brief—
lichen Bericht sandle an einen Freund
an der holléndischen Grenze. Diesen
Brief jedoch ohne Umgehung der Zensur
zur Post gab. Dieser Brief wurde von

irgendeinem kommunislischen Zensor
an die Polizei gegeben. Der Brief soil—
te kurze Zeit spéter eine Rollo gegen
die verhafteten Genossen der Gruppe
spielen.

Am 26. Juni begann die Liquidierung
der Gruppe DAS durch die Polizei bzw
durch die kommunistischen Polizeistel—
len innerhalb des Departementos Es—

pecial de Informacion del Estado.
Die véllige Liquidierung der Gruppe
Barcelona geschah jedoch durch die

Gruppe selber. Sie verlieflen Spanien
und raumten den kommunistischen
Konterrevolutionfiren das Fold. Dabei

spielte die Tatsache. dafl eine Anzahl
ihrer Genossen in den Klauen der
'l‘scheka in héchster Gefahr waren,

"VORSICHT ANARCHISTI -

etc.; 5.Auf1age, 310 S.

krieg 1936-39.

verwaltete Betriebe .

Ein Leben ffir

rung nach Abrfistung. Photos,

Ein Tatsachenbericht"

Mit Photos,

Buchbesprechungen zum Spanischen Bfirgerkrieg etc.; erschien

5.Auf1age im Herbst 1983; 280 S.

Trotzdem * Verlag
Chore Weibetmarktstr. 3

keine Rolle. Anstatt zusammen mit
den fibrigen ausléndischen Seccionen
der-CNT den Kampf aufzunehmen ge-
gen Tscheka und Kommunisten. réumte
man das Feld.

033 die CNT und FAI Versuche
der Gruppe DAS nicht unterstfitzt ha-
ben soil. {and seine Ursache wohl
in der Stellung der Gruppe zu beiden

Organisationen.
In all der Arbeit in Spanien hatte

die Gruppe DAS BARCELONA keinerlei

Verbindung mit der deutschen Organi-
sation. abgcsehen davon. dafi der
Gen. RUBE. im Auftrag der 1AA eini—

ge Genossen in Deutschland besuchte.
und einige Zeitungen und Broschfiron

fiber die hollfindische Grenze nach

Deutschland gelangten. Einige Genos~

sen. die direkt von Deutschland ka-

men. konnten auch nur unvollkomme—

nen Bericht geben fiber die organisa-
torischc Lagc der FAUD. Ihre Verbin—

dung ging im besten Falle zu einem

geschlossenen Bezirk. Burch RUBE.

wurde von gréBeren Verhaftungen in

Berlin. Sachsen und Rheinland—West-
falen berichtet. (Die Prozesse gegen
diese Genossen haben nun stattgefun—
den und mit grofien Zuchthausslraien

geendigt.)
Im Geféngnis von Segorb‘e. we

die verhafteten Genossen der Gruppe
DAS zum ersten Mal seit Monaton Ge—

legenheit hatten zusammen zu sein

und ihre Lage. ihre Verhaftung und

ihre Ursachen zu besprechen und zu

diskutieren. kam zum Ausdruck. dafl

sie keincn Teil mehr ausmachen wol-

len von der Gruppe DAS ohne eine

grfindliche Reinigung und Reorganisa-
tion. dahingehend. daB l. organisa—
torisch: das Selbststz’mdigc organisa—
torische Bestehen einer ausléndischen

deutschen Organisation aufhfirt. 2.

die Zentralstelle auf das zurfickge-
bracht wird. was die erste illegale
Reichskonfcrenz in Amsterdam be-

schlossen hat: 3. die Mitglieder der

Gruppen DAS sich den entsprech'enden
Landesorganisationen anschlieflen in

deren Landorn sie sich befinden.

Sind mehrere Genossen an einem Ort.

so kfinnen sic sich innerhalb der firt—

lichen Organisation zu ciner deutsch—

sprachigen Organisation zusammen—

Schlieflcn und einc entsprechende Ar—

beil leisten. die Von der betr. l.an—
desorganisation materiel] und ldeel
unterstfitzt wird. 4. Persona“: Die

Gruppen DAS. bis auf einige Ausnah—

men, auf den Stand von vor dem 19.

Juli 1936 zurfickzubringen.
Nach ihrer Freilassung hatten die Gen.

die Freiheit"

Dies Buch enthélt Souchys politische Erinnerungen und im Anhang ei-
nen offenen Brief von 1981 an Reagan und Breschnew mit der Fordee

Namensregister, Personenbeschreibungen

"NACHT UBER SPANIEN. Anarchosyndikalisten in Revolution und Bfirger'
schildert Souchys Erfahrungen

in Spanien. wo er CNT/FAI-Beauftragter ffir Auslandspropaganda war.

Souchy bereiste zahlreiche kollektivierte Dfirfer und besuchte selbsfr

einem Anhang mitNamensregister,

7410 Rautlinam

Helmuth Kirschey. Emil Hessenthaler.

Gustl Duster eine Zusammenkunfl‘. mit

den sich in Paris befindlichen Mitglio—
dern der ehemaligen Barcelonaer Gru‘p—
pe die von der 1AA anerkannt wird.

(Es gibt in Paris eine zweite Gruppc
DAS. die van der CGTSR anerkannt und

unterstfitzt. die Grfinde davon sind

uns im groflen Gannon unhehannt).

In dieser Versammlung gaben die Ea—
riser Genossen uns einen Bericht fiber

die Ereignisse nach unsomr Verhaftung
Die Freigelassenen gaben einen Bericht

fiber die Zeit ihrer Gefangenschaft.
ihrer Verhfire und den sich daraus

ergebenden Koneequenzen. Forncr

brachten sie ihre Verwunderung zum

Ausdruck: dafi der Genosse Arthur Lc—

vin das Mandal der deutechen Organi-
sation zum Kongrefl that [M vom Dc-

zemher 1937 hatte. ohwohl eine Mit—

gliederversammlung vom Ends Mai 1937

(welche slaufand irn Comite do Defensa

der Barriada Gracia) beechlossen hatj
te. dafi der Gen. Levin keinerlcx
Funktion mehr in dot Gruppe begleitcn
darf; - dafi der Genome Isak Auf-

seher noch immer Teil dot Gruppe aus-

macht; - dafi sio zu der Zentralstel-
13 in Stockholm mil Fred Schrfider aIS

Milglied keinerlei Vertrauen besitzen:
— dafi sie die Gruppen DAS nicht mehr
als feste Organisation zu sehen wi'IH"

schen. sondern dafl man eine Verbin-

dungsstelle schaffen soil {“Korrespfln’
donastelle") mit der die Genossen i"

Verbindung stehen. Die Korrespondenz-
slelle steht in Verbindung mil der [AA

und Deutechland.
‘

Dafl die Mitglieder der Gruppen DAS
sich den Landesorganisationen ihrcr

jeweiligen Emigrationslfinder ansohlic-
flen sullen und innerhalb dieser Orga—
nisationen arbeiten sollen.

Die Gonossen der Parieer Gruppc
lehnten diese Meinung der freigelas—
senen Genossen ab und wollon die Atlf'
rechterhaltung eines eigenen deutschcn

Organisationskfirpers irn Auelande.

Der Gen. Rfidiger selber, redotc

auch mehr einer losen Vorbindung daS

Wort wie einer geschlossenen Organisa-
lion. Br kam jedoah one andercn
Grfinden zu dem Ergebnis wie die frei'

gelassenen Genossen.
'k'kfl

MACHTRAG: Die Mehrheit. der sich in

Stockholm befindlichen deutschen 50’

nossen. alles langjfihrige Mitgliedcr
der FAUD (AS) sind derselben Meinung
wie die (freigelassenen.A.d.SF) 60’

nossen sic in Paris vertraten Und
machen koinen Teil der Gruppe DAS
STUCKHULM mehr aus.

\
**‘ki‘fl*************tk********i‘*****
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Zeitschriftenscha

Die Nr.3/82 der Zeitschrift >>EXIL — For-

scliung. Erkenntnisse. Ergebnisse<< (Edita
Koch. Goethestr.122, 6457 Maintal-Z) enthalt

neben Arheiten zu Heinrich Mann oder Siidti-

rol gleiell zwei Beitriige, die uns nz’iherinteres-

sieren: I—lartmut Gecrken schreibt iiber den

Stirnianer Anselm Ruest. Heidemarie Oehm

fiber (len Scliriftsteller Carl Einstein. Beide

Freunde und Mitarbeiter von Franz Pfemierts

AKTION. ~

Anselm Ruest (ein Pseudonym aus den Buch-

staben seines wirklichen Namens - Ernst Sa-

muel: 1878-1943) schrieb 1906 ,,Stirner-Bre—
vier. Die Stiirke (les Einsamen“ (Vcrlag Her-

mann Seemann Naehf. Berlin 1919); begrijn-
dete 1911 die AKTION Pfemierts mit, 1912/

13 die Zeitschrift ,,Die Biieherei Maiandros“,
1919-25 die Zeitsehrift "Der Einzige“ zusam-

men mit dem Stirnerianer Mynona (d.i. Sala-

mo Friedléinder). Bis 1933 besehiiftigte er sieh

mit Max Stirner oder individualistisehen Me-

taphysikern wie Julius Bahnsen; ab dem

6.Mai 33 begann seine Exilzeit in Frankreich.’

Dort beteiligte sieh Ruest an der ,,Notgemein-
sehaft der deutschen Wissenschaft, Kunst und

Literatur im Ausland“; las aus Bfichern ver-

folgter deutseher Schriftsteller, wie LB. Da-

vid Luschnat; hielt Vortriige und Reden im

..Sehutzverband Deutscher Schriftsteller in

Paris“odcrbeider Gedz'ichtnisfeierfijrden er-

mordeten Erich Miihsam (neben Ruest nah-

men Erich Weinert, Egon Erwin Kiseh, Anna

Seghers und Augustin Souchy als Rcdner teil.

Diese Angaben aus: Alfred Kantorowicz: Po-

litik und Literatur im Exil. dtv 1983).
1939 betraf Anselm Ruest das typisch franzij-

sischc ('2) Schicksal deutseher linker Emigran-
Icn: ab September wurde er zuerst in cinem

Amphitheater (die ehilenischen Stadien sind

so neu nun aueh wicder nichtl), dann in einem

Zirkuszelt. spiiter in einer Seheune bei Blois

interniert. 1940 gings in ein Lager bei Montar-

giS. im Juni ins Lager Les Milles bei Aix, von

dort ins Lager St.Nieolas, von wo er auigrund
seiner zerstorten Gesundheit cntlassen wur-

dc. Am 18.11.1943 starb Anselm Ruest in

Carpentras an seinen Krankheiten.

Geerken verijffentlieht cine Aufzeichnung
Ruests ..Der Transport‘fi in der Ruest cine

Fahrt im Viehwaggon von einem Lager ins an-

dere beschreibt.

Uhcr Carl Einsteins (1885—1940) Zeit im

Spanischen Btirgerkrieg findet sieh an anderer

Stelle dieser Nummer niiheres.

Heidemaric Oehms Bcitrag gcht daneben

Sehr ausfiihrlich auf Einsteins autobiogra-
Pliisch gcfz'irbten NaehlaBroman ..Bebuquin
11“ ein. Der zugrundeliegende Pessimismus

“'ird in dem Vorhaben deutlieh. cinen Roman

Zu sehreiben, in dem gezeigt wird ,,wie eine r0-

mantisch anarchiseh ziellose Generation auf—

Wiiehst. die verliercn muB”. Oehms These ist,
“33 ..in (ler waehscnden Vereinsamung des

Exils. fiir Einstein wie fiir viele andere Auto-

r0n. die Beschiiftigung mit der eigenen Bio-

Erllplue cine Form der ldentitiitssicherung in

Ciner spraehlich und kulturell ungewohnten

mgehung“ sei. DaB Einstein iiber die Dar-

Slellung der eigenen Biographie Gesell-

Schaftskritik betreibt. wird hereits bei seiner

CSehreibung der Karlsruller Jugendzeit
deutlieh:

(:arl Einstein

Fiir die AKTION gczeichncl van Max Oppenheimer

,,ln dieser mittleren Stadt, worin mittlere Men-

schen wohnlen, die eim'ge andere zum Wahn—

sinn and in Verzweiflung trieben, zogen die

SIrassen unerbitrlich und Iinealklar gerichtet
durch cine made ausgeweitete Flachland-

schaft. .. Sie war war [zingerem von einem klei—

nen, gealterren Despoten gebaut warden, der

hier im Nichtsum gc'inzliclz gesicherr ruhen

wollte. Und die Stud! war ein komforrables,
leiehr fiberschaubares Zuchthaus, in dessert

glalren geraden Strassenkorridoren niemand

dem Blick der Obrigkeit sieh enrziehen konn-

te." Und zum Landes‘Vater“ gehért als ver-

‘liingerter Arm auch sehon in Einsteins Er-

kenntnis der “Familienvater”: ,.Ein reizbarer

neurasthenisch streirszichtiger Tyralm frass die

besten Sriicke in sieh hinein und fiihlte seine

Mach! umso stiirker, je stiller die Kinder an der

dunk/en Ecke des Tisclzes kauerren. Jede Fréh-

lichkeit beleidigte den Allen, der seiner: Schop-

pen nahm and fiber den Ems! und die Regeln

des Lebens dozierre.
“

Einstein war in einer traditionell-jiidisehen
Familie groB geworden: Familie. Schule und

Wilhelminismus zwangen
— ihn wie andere —

zur Anpassung oder zur Revolte. So verlieB

Einstein bereits 1903 ohne SchulabschluB und

mit abgebrochener Bankhandelslehre Karls-

ruhe und lcbte seitdem in der Berliner Bohe-

me. Die Revolte entstand aus der erfahrcnen

Unterdrfickung eines Individuums; auch

wenn es zahlreiche solcher Individuen gab,
sclbst wenn es eine (vergleichbar mit den Jah-

ren 1965—75) ganze Generation betraf, so

57;

blieb diese Erfahrung vereinzelt. Das Indivi—
duum trat die Flucht naeh vorn an, es eignete
sieh Fahigkeiten an, um in der kiinstlerisehen

antibfirgerliehen Boheme zu bestehen, um

politisch die Vereinzelung zu fiberwindenv.
Die Biographie zahlreieher Sehriftsteller und

Kilnstler zeigt diesen Versueh: vergleiche et-

wa Franz lungs Engagement in der KAPD

(sowie spater seine pessimistisehe Grundhal—

tung), Franz Pfemferts und Oskar Kanehls in

der AAUE, Erich Mijhsams bei den Anarchi-
sten u.v.a.m. Ihren Optimismus und ihre

Uberzeugungskraft bezogen sie aus der Sym-
biose, d.h. besser deren Grad mit der sie ihre

personliche antibfirgerliehe Revolte mit sozia-

len Massenbewegungen in Ubereinstimmung
bringen konnten. Gelang dies nieht, d.h. 2.3.

blieb diese Ubereinstimmung nur von kurzer

Dauer (etwa Raterepublik, Novemberrevolu-

tion etc.) kam es auf die Ffihigkeit des einzel-

~
men an, mit diesem Widerspruch zu leben. Fur

Carl Einstein schien dieser Widersprueh wiel'i-

tiger zu sein als andere Inhalte. Er wollte sieh

nicht darum drileken, ihn deutlich zu themati-

sieren:
~

r

,,Zeigen wie die landschaft der jugend zergehi.‘
doch diese kinder werden vergeblich person}
sie sind die letzten individualisten. gleichzeitig
die fibersteigersten. so gehen sie in all die kol—

lektiven strémungen ihrer zeit — trotz allem +

als anarchische individualisten ... aber mit der

massengruppierung wissen sie auch nichts ani

zufangen. so sind sie dauernds von revolte ge-

laden; verlieren jedoch auch ihre individualen

erwerbungen, sinken ab ... sie schwanken nun
zwischen verlangen nach einordnung and re—

konstruktion ihrer kindheit.
"

.1

,,Einordnung“ in den revolutioniren

Kampf, d.h. ffir Einstein 1919 Presseoffizier
des Soldatenrats in Brfissel sowie Beteiligung
an den Spartakus»Aktionen in Berlin. Die Ba-

sis fiir eine Symbiose bildete die Absieht die

,,biirgerliehe Realitat“ radikal zu verandern;
der erfahrene Widersprueh bestand in der

Niehtzugehorigkeit zur Arbeitersehaft, in def
Frage nach dem Sin eines Kiinstlers, Intellek-

tuellen, naeh der Existenzberechtigung einer

Boheme in einer spartakistisehen Gesellw
sehaft. Fiir Einstein lost sieh dieser Wider—

sprueh nieht: er kann und will weder seine
Existenz in einer Massenbewegung nivelliei

ren, noch diese arrogant auf sein Niveau “er—

ziehen“. Heidemarie Oehm faBt diese Beob-i
achtungen ahnlich zusammen: ,,Sein radikaler

Individualismus, der als Protest gegen die

Standardisierung des Individuums in der indui

striellen Gesellschaft entstanden ist, kann die

Berfihrung mit einer Massenbewegung jedoch.‘1
nur zeitweilig ertragen. . .

“
1

Die Suche naeh einer Ausbalaneierung von‘i
,,iistehtiseher Revolte und revolutioné'trer Le-'

benspraxis“ filhrte Einstein zu den Surrealia
sten und sehlieBlich nach Spanien. Dort ~ gan'zf
im Gegensatz zur “einordnenden“ deutschen,

Sozialdemokratie und zum deutsehen Kom-f

munismus—fand sieh in den anarchosyndikali-‘
stisehen Gruppierungen, eine Masse, die Kol-,

lektivitat und Individualité’tt politisch zu ver-_

binden suehte. Einstein landete also folgerich-'
tig bei dem charismatisehen Durutti; — und,
naeh dessen Tod und demScheitem der Anar-J

chisten 1939 — am Ende seiner’eigenen An-

strengungen den Optimismus wiederzuerlan-E
gen. i



Denn was in Deutschland als neue Massen-

bcwegung auftrat, konnte nur noch mit indivi-

dueller Flucht. zur Not mit Sclbstmord beam-

wortet wcrden. Es war fiir Einstein cine

sclbstverstiindliche Entscheidung. wcil er in

den Nazis gcnau jcne —jct2t pervertiert iiber-

stcigertc
— Burgcrlichkcit sah, vor der or (und

seine zmarehisehe Generation der Expressio-

nistcn, Dadaisten, Surrenlisten etc.) immer

geflohen war hzw. gegen die cr immer ge-

kiimpft hatte:

“Warm immcr cine bilrgcrliche Reakrion cin-

scrzl, appellier! man an den alter: Idealismus.

Dic klcinbz'irgcrliclzen Reaktioniirc mn hcutc

.i‘chaffcn handle. ideologisclze Bcdt'irfnissc um]

sprcchen ideal pat/mtisclz. Dies ist logisch, da

man (Ier rmlikalen Phrase zum Trot: die mt-

sr‘ichliclzen sozialen Konflikte nich! liisen will

oder kmm. che br‘irgrrliclze chicrng Iancim

(lie idealislisvhc Parole gegen den (3k0nomi-

schcn Muterialismus, um auf Fiktionen sic/1 zu

sti'ilzen. Dime idealistiscli rcaktioniire Ten-

(Icnz, 2.8. (Icr Nazi, bieter cinen gewissen An-

rciz fl'ir (lie ideal (Iressierten Intellekmellen.

Hicr crblickcn sie (lie Chance, (la/3 (lax ge-

wz'inschte Prinmr der Fiklionen erlmltcn blcibz‘.

wodurcli ihr eigcner Einflufl verbz‘irgl wird.
"

W’olfgnng Hung

Wciterc Lektiirc zu Carl Einstein:
—— Versuch eincr Gesamtausgnhc im MEDEA»

VERLAG Berlin
— Curl Einstein: Gcsnmmclte Werkc in Einzelnus-

gaben (I Band) Hg. Sihylle Penkcrt: Rowohlt Ver-

lng 1973
— Carl Einstein. Beitriige zu cincr Monogrnphic.
Diss. Giittingcn 1967 von Sibyllc Pcnkcrt

— Schriftcn von Carl Einstein: Hg. Ernst Net: 1962

— Karl H. Wicscr: Der Sprzichartist dcr totnlcn Re-

volte; in: DER SPIEGEL NLIS. 1982

mt.

\gen.

schen

"Etruklur

in

Guerins “Die braune Pest“ - Rezenslon
von Horst B/ume

50 Jahre nach dcr Machtergrcifung dcs

Fasehismus stem uns wiedcrum einn

Weltwirtschaftskrise bevor: bfirgerliche
Freiheiten werden zunehmend bcschnit-

ten, die Regierungcn wélzen die Last

der Krise auf die arbeitende Bevfilke-

rung ab. Ausléndischn Arbeiter wcrden

zu Sfindenbficken abgestempelt. natio—

nalislische Stimmungen breiten sich

a.us und korrespondieren in geféhr—
llcher Weise mit Teilen ciner Friedens—

bewegung. (lie von einem wiedcrverein—

Len und waffenfreien Deutschland

tréuint... Alles schon einmal dagewc-
sen? — Eine faschistischc Machtergrei-
fung steht in keincm europfiischen
Land bevor. doch warden die Zeiten

nach der chde hfirter und man tut

gut daran. die Entstehungsbcdingun—
gen des Faschismus aufzuarbeitcn. urn

im Hicr und Jetzt richlige Entschei—

dungen fallen 21] ki‘mnen. Die offizielle

Geschichtsschreibung stelll ffilschlich—

erweisu noch den Faschismus als eine

anti—bargerliche. antidemokratische

Bewegung dar. die absolut nichts mit

der bargerlichen Gesellschaft zu tun

ltabe. aus der er sich cnlwickelt hat.

"Innere" der

und 1933 hilfl

In seiner Reise ins

Deutsehen im Jahrc 1932

Daniel Guiirin durch seine lockerc,

einfache Erzz’ihlweise auch dam in der

Geschichtc nicht so Bewanderlen. kum—

plizicrle Zusammenhénge zu durch-

schauen. In seinem Buch finden wir

keinc verkfirzten Gegenfibcrstellungen
von miteinander konkurrierenden Pro—

grammcn und Theorien, sondcrn er

schreibt von den Hoffnungen und Sor—

gen der Menschcn verschiedencr

Schichten und politischen Lager. Wo—

hin Guérin bei seiner Reise aucli kern-

fil)erall findet er aufgelnachte und

fanatisierte Opfcr der kapitalislischen
Krise. Bei den Hunderllansnndnn um—

hcrziehenden Arbeitslnsen ahnl er

schnn. was kmnmt: "Die werden sich.

wenn der Tag geknmmen. dem Meisthin—

tenden verknufen: Oder ihr zu Iange

aufgestauter Groll wird brutal explo-

diernn, uml sin warden mit voller

Wucht auf die Pri‘igelknnben losschla—

die man ihnen vorwirft."

die Inuistcn vnu (ler Inflation

Bauern sleht ihr Sfintlenbnek

fest. cs ist (lie Sl’D. In (len prunkvnl—
Inn Hauscrn des Vulkes - so wurdnn

die Gewerkschaftshéiuser genannt
— sil—

zen Benzen. (lie nichts mehr mit (ter

Arbeitersehaft gnmeinsam linhen untl

Regenfiher (ler aul’kmnmenden hraunen

infatir vfillig ahnungslos siml. Aher

cs Isl nieht sn. (lnB us keinen Hoff—

nungssehimmer gabn. Noel) kémpfle ei—

ne resolute. kraftvolln Bewagung. die

tin Gegensatz zn den illlgupassten Sn—

zralilenmkrntcn und tlum nationalisti—

llngeisl ilire eigene Kultur und

verteidigle. Besnnders ange—
tan was Guerin von Kuhle Wanlpe. dem
.elt agerplatz vnn Berliner

Ffir

geprnl l tun

Arheitslu-

sen. Doch immer Starker wnrden these

Siedlungen mil. ihren kleinen Hfitten

und Gérten van der Reaktion bedrnht.

Kommunisten und nationalsazialis~

ten. die Guerin in der gleichen
Schlange ver (13m Arbeitsamt siehl.

iiberbieten sich gegenseitig in ihreln

Hafl gegen das System. Verwirrte tre—

len \mn einem Lager in das anderc

fiber. denn das Schlagwnrt der "natio-

nalen Befmiung" haben auch die snnst

sn internationalistisch gesnnnenen Kom—

munisten in der Hoffnung fibernnmmen.

neue Anhéngnr an gewinnen. Guérin

spi‘irt in seinen zahlreichen Ertehnisr
sen. dafl diese gaffihrliche Verbindung

von zwni Gegensétzen den Nazis die

Mfiglichkeit gegcben hat. in Teilen

der Arbeiterbewegung Eingang zu fin-

den. um so ihre Massenbasis in genau
dem Umfang zu erweitern. (181' an ihréwr

Machtergreifung noch nfitig war. Litt-

der und Symbole der Arbeiterbewegung
wurden vom Faschismus schnell fiber-

nommen und mil anderen Inhalten vet"

sehen. Wie es gaschnhen konnte. dHB

(lie Masse der Arbeilslnsen und der

vom Ruin bedmhte Mitlelstand aus der
Mot heraus sich (lie Juden als Sfinden—

hock versetzen linfl. lieutet er so: 3

"Hitler hat nichts Manes ersonnen:

er hat nur geliiirt. formuliert. erahm.

welches Ventil der Antisemitismus clef"

Antikapitalismus der Massen mite.“ 3
l

Bei seiner Z.fieise nach der Macm—

ergreifung ties Faschismus beschmiht

Gubrin ersehi‘xttert die unzfihligen Dn-

mfltigungen, rlle fortschritttiche Men-

schen fiber sich ergahen lassen mufitcn

— und es sollta noch vial schlimmjcr
lwmmen. In dem Aussprueh nines dia—

vongekommenen Gefolterten "Hie winder

werde ich Politik machen. niemals wic‘

der...“ kiindigt sich data an. was silth

fortsehrittliuhe Menschnn heme immCY

nnch von der Mehrheit dnr Bevfilkeruntl

sagen tassen infissnn.
‘

Auffallend ist bei Guerin, daB er

in seinem Bueh die Anarchisten mil

keiner Silhe nrwéhnt. Sin sind vicl

zu wenige gcwordnn. als daft sin anf

den gang der Ereignisse eincn mill”
nenswerten EianuB hfilmn ausfibC“

kfinnen. i
lm Anhang erhfizlt (in! Loser north

ninen guten Ubnrblick fiber die hisr

herige Artmit vnn Guérin. Ms Aultjr
des Buches “Anarchismus” ist er 1‘“
tier BR!) bekannt gewnrden. Er hi“

im Gegensatz zu vinlen andmen Anal"

(:histnn die grundlegende Bedeutullt',

vnn Marx {iir den Sozialismus anl‘f'

knnnl. allcrtlings nie aut cine Kri‘l-lk
auturitéirer Elemente in seiner Lal‘ll’"
vurzichlet. Eine erfrischeniie Unvom‘lnn

genmnmenheit dokumentierte Gufirl”

nhenfalls. indem er gemcinsam mit do"!

Trnlzkistml Ernest Mandel nin Bucll

fiber (lie Gesehichte des amerikanismum

Manopnlkapitnls gesehrinben hat.

DaB

aueh

(lie fasnhislische Vergangenheil
heute nuch zum Teil haargellii“

naeh densellmn I‘lerrscllaftsmnchanisnm“
wie damals weiterwirkt. macht Benn

suler in seinem Nachwurl deutlieh. 1M”

(initrins "Die braune Pest" lcgl W”

[man muB wnhl schun sagen ehenmlill“

KBW-Vcrlng Sendlnr nin Buch vnr. (“‘5

sieh (lurch seine origitlelln uml palm"
liire Gesuhichlsschreibung pusitiv NU”
der Fasehismus—Bficherschwemme amiabl-

Landstr. 147'

NIL-UM

Mainznr

M4 3. .

Semllur—Verlag.
6 Frankfurt ll.



Das. was an theorelischer Diskus-

sion aus Ilalicn hier publiziert wurde.

war vallig nalfirlich immer einer Selek-

lion unlcrworfcn. die die cnlsprechen-
den Vcrlago und Zcilschrifton vorge-

nnmmcn habcn. Daran ist erstmal

nichts zu licklagcn. nur scheint in

(icr publizisliscllon Landschaft. die

sich disses Thomas angenommen hat

zwischen dcr polilischcn Prominenz

ldcsscn neuslcs Buch noch

bercils im FREIBEU—

TEn Nr.17 bcsprochcn wurdc] und der

Gcschichlsaufarbcitung des harten

Operaismus in (101‘ Zcilschrift AUTO—

NOMIE ffir kcinc andcrc Dimension

Plat]. zu scin. noch mehr. bishcr frag-
to man sich. ob es cine andcrc Dimen—

oi nos Ncgri
nichl crschioncn

sion fibcrhaupl gibt. Dali» sich die

ilalionischc Diskussion nichl darauf

bcschrénkl, beweist cin kfirzlich im

Rhizom—Verlag crschienencs Buch: "Ffir

cine Gcsellschafl ohnc Knéstc - Texle

ans Ilalicn" (144 S. 12.—DM).

Die Situation in Italien ist in

Erobon Zfigcn bokannl: mehr als 4000

Pnlitischc Gcfangcne sind nur ein all-—

zudeullicher Bcwcis ffir das bisher

Véllig unlorsclifilzlc Repressionspmen—
Hal dcs italicnischcn Slaales. Gcfang—

One. die z.T. zu lebcnslfinglichen

”aftslrafcn verurteill wurden. reflck—

”Oren hicr die Grfinde ihrer Nieder—

Iago. abcr in einer Weisc. die iiber—
raSChl, dcnn sic brechen mil ihrer
Vergangenhcil nicht glcichzeitig mil

ihrcr Idcnlilz'il. wie der Reuige. eben—

SOwenig wic sic sich vom bewafinelen
Kampf fiberhaupt dislanzicren (me die

Gelangcncn dcs 7.April). Sic s_uchen
nach ncucn Lhcorclischen Ansatzen.

die der [,oslasung dcs bewaffneten

Kampfcs von der Hoalitél des Lebens

”Cf Massen entgegenwirken. In erster
Lillie féIlL hicr der "klare Bruch mil

”Cr operaislischcn Fabrikorientierung
nnd mil dcm 6k0nomislischen Determf-
nismus marxislisch—leninislischer Pra-

gllng. cbcnsoschr aber auch mil dcm

Subjcklivismus" auf.

Dics allcs war nur mehr oder we-

”igCr Ausdruck von der Krise der Po—

ilik. dic nach ihrcm Zusammenbruch

Cnlwednr zur Unbcugsamkeil des "har-

ten Kcrns" ffihrlc, in die Heue oder

i" die Dislanzicrung. "Dem bewaffnelen

Kampf isl es nichl. gellingen. die Rom—

Plnxilfil dor antagonistischcn Aus—

“rllcksformcn zu erfassen. aufgrund

N

J

~ des

‘ verschoben halten .

freiung von der ArbeiL

1 "Wir

seines monolithischen und nolwendiger—
selektiven Charakters, inmiuen

immensen Reichtums des sozialen

Antagonismus. Es ist ihm nicht gelun—

weise

gen. soziale Organisationsprojekle auf—

zubauen. die die Qualile‘it der Trans—

formationen und der Lebens—und Bezie—

hungsverhéltnisse auf das Heute hin

Er hat die Macht

nich’l entmachtel. sondern sugar ihre

Substanz verstérkt."

Nach dieser sehr klaren und har—

len -

aus den inneren Strukturen cles

bewaffnelen Kampfes kommenden ~ Kri—

.
lik. stellt sich far sie die Frage nach

"den Inhallen des Programms der Be—

neu. Es gilt
die soziale Transformationspraxis neu

zu enldecken. die auf dem Terrain

der Befriedigung und Bereicherung der'

sozialen Bedfirfnisse kémpfl.

haben bei der Verfolgung der

eklalanten revolutionéren Neugestal—

.tung die aufgewachsenc Pluralilél der

sozialen Subjekle entdeckl. und damit

ihre unterirdische. unaufhallsame re-

volutionire Transformationsmacht...Wir

haben diese 10 Jahre gebraucht. um

die Kullurrevolulion zum Abschlufi zu

bringen. die uns aus der lypisch ita-

lienischcn Hucksténdigkcil des Mylhos

dos lQJh‘s von der 'jakobinischen'
politischen Revolution befrcil hat."

Die hier nur angedeutete Diskus—

sion versuchl sich bereils in der

Sprache der herrschenden Reglemenlie—

rung zu enlziehen und fordert durch

ihre offene Perspektive zu einer Kon-

Lroverse heraus. Nichts Vergleichbares
scheint es mir hier zu geben. deshalb

umso geralener. sich mit der SPERRIG~

KEIT der Texle auseinanderzusetzen.

nicht zulelzt deshalb. weil neben der

bisher unbekannten Dimension der Tex—

le auch vie] Unstimmiges zu finden

isl. Wenn die “Gesellschaft des Knasts"

2.13.
— abgeleitel von der "Gesellschaft

des Speklakels"
- zur zentralen Frage

gemacht wird, isl dies fur den Ge—

fangenen nur allzu versténdlich. ent—

springt aber dennoch nur einem

Wunschdenken. Das heiBl nicht. die

Frage des Knasls nichl auf die Tages-

ordnung zu selzen, denn bekanntlich

kann man die Stfirke einer Hewegung
immer am Verhz’iltnis zu ihren Geran-

genen ablesen. aber dort, wn die Be-

wegung drauBen faktisch zerschlagen
ist. entsprichl. die Hoffnung in den

Geféngniszellen auf das diffuse Aufbe—

gehren jugendlicher Marginalisierter
in den letzten Jahren einem spezili—
schen Wunsch. die Revolution inner-
halb der Geféngnismauern zu organi-
sieren. In diesem Zusammenhang die

Ereignisse von Nfirnberg vom 5.145.
Mérz 81 mil. einer Bewegung von Be-

sitzlosen zu identifizieren. in der sich

der Knast als zentrales Territorium

der Offensive ffir die Befreiung veran

kert. nimmt sich geradezu grotesk
aus. Trotzdem zeigt sich hier eine an—

dere. eine unbekannte und bisher ver—

schwiegene Seite der italienischen Dis—

kussion des bewaffneten Kampfes und
seiner Aufhebung.

*****

********i*********t************tki

Uff, die Frage sei erlaubt.’ wie man

mil SPERBIGER Sprache an die "Heali—
tfit des Lebens der Massen" heranzu—

kommen gedenkt?
also: Transformationsmacnt=Ffihigkéit
zur Uberwindung bestehender Verhélt-

nisse; Antagonismus=unversfihnlicher
Gegensatz verschiedener Klassen; am—

tagonistisch=einzelne gegense‘itzliche
Erscheinungen:monolithisch=eine feste

geschlossene Einheit bildend;Avantgar—
dia Operaia=politische Bewegung mil.

autonomer marxistischer Tendenzwgl.
SF. Nr.11, Interview mil Paolo Finzi.

Ein Setzer
*********t*********



Akte ,,§ 129a only“
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Am 10.10. wurde erneut das Stuttgar—
iter "s'blfittle" durchsucht. Aus dem

Zeitungsbfiro wurden Schriftmateriat.
Kassnnbuch, Verkaufsstellenkartel.

Druckvorlagen mitgenommen: bei der

Ermittclt wird mit 5129a [Werbung ffir

‘

"

die "Unnennbaren") und §903 [Verun-

glimpfung derer. die definieren. was

unnennhar ist.)

1»

“

RUSSELSHBIMER FESTNAHMEN

.

,Am Freitag. 16.12.83, wurden im Raum

a Rfisselsheim 9 Personen festgenommen.
‘

8 Wohnungen durchsucht. die alterna—

tive Reperaturwerkstatt "Freiwerk" und

eine Garage ebenso. Dabei wurde das

"Freiwerk" his in die Nacht von LKA-

‘Experten auseinandermontiert und 7..T.

abtransporlicrt. Einige dieser Sachen

waren dann abends in den Nachrich-

tensendungen zu sehen. nngeféhr in

dem Tenor "ein Feuerléscher mit dem

kann man.... ein Weaker mit dem kann

man..."

Bis Freilag Abend waren 6 Leule

wieder freigelassen. 3 wurden am da—

rauffnlgenden Samslag dem Haftrichter

aus Karlsruhe vorgeffihrt und sitzen

seitdem in Frankfurt Preungesheim...
Elmar wurde an seiner Arbeitssleue

[Zivildienst) am 19.12. festgenommen.
Alle vier sind angeklagt eine terrori—

~

“—WWWM.W stische Vereinigung in Rfisselsheim

gegrfindet zu haben, Sprengstoffan—

schlége vorbereitet zu haben. zwei

sullen {fir die RAF geworben haben...

Uber die vier hinaus wurden will—

kfirlich Freunde von ihnen und Leute

aus ihren Wohngemeinschaften "vorléu—

fig festgenommen". Am "Freiwerk" war—

teten zivile LKA'ler und verfnlgten

Leute von da aus: Leute. die dart

hinfuhren; sie fiberwachlen die Woh—

nungen der Verhafteten und nahnmn

jcden fest. dear/die dorthin kamcn und

zwei wurden festgenommen, wei] sic

in einem Auto fuhren. das his vor 2

Mnnalen auf Michael (Brandy) ange—

meldet war.

Wer so oder éihnlich mit den Vcr-

haftcten in Verbindung gebracht wur—

de. hatte Oder hat (I) mit Feslnahme

und Hausdurchsuchungen zu rechnen:

”A . WM , .1kava

Stuttgarter ,B‘Ififlle‘ durchsucht
Anlafi war diesmal

trag zum EG—Gipfel" in der Juli/August
Nummer.(S.7—8)

Der Staatsschutz

buznnen abgcstcckl. die

darf als vogclfrni bchandell warden 7"

Wir kfinnen

gendynamik der

crklaren. sic

zur Sclbstrcchtfcrtigung: und wenn

dieser Todfeind nur noch selten mehr

zustandebringt als papierene Fordemn-
n

. gen. so muB man schnell die “legale
. RAF" konstruicrcn. Ist man erst einmal

*

sowcit, dann finden sich auch wieder

Erfolge...da werdun dann "erstaun-

lich tiefe Einbrfiche ins Innere des

: Terrorismus erzielt", wenn man mal

wieder cin

ausgeréiumt hat.

(fiusschnitte aus: Presseerklfirung dcr
Russelshelmer Freunde der Verhafteten)

KNASTBLATT IN GEFAHH!

Die Hosten ffir dieaes famose Blatt‘

len Méglichkeiten der Macher/innen...‘
ca. ”ML—pro Monat... I
Ffir aIIe. die das KMASTBLATT nochi
nicht kennen: as handelt sich um aim

Flugblatt. das vierzahntfigig mit 20

Don Auflage erscheint. Den Schwerpunkt
bilden unterdrflckte Nachrichten aus

dem Knast. zu Prozessen etc.

der Arlikel "Nach—

hat bestimmtc Ta-

nicht berfihrt

Druckcrei Fantasia Druckplatten. Mon— warden dfirfcn; was dies _ auger Ein— W9r_ as bezichen will. wander sich an?

tagebégen, Korrespondenz mil polili- schfichtcrung ffir (:inen Sinn hahen Klemer Eater Traklur. Gnelsanaustti.

schen Gefangenen. soil - ist uncrfindlich. 1000 BETH” 5’“
.

I Zusatzlich wurden die Wohnungen (in Unter diesen Maulkorb fallen vor allem SPEMDEN an: Half A331 51mm]. deutsche

Stuttgart und Berlin) des presserecht- die Fordcrung nach Zusammenlegung
‘ Bank, ~Zvnfimlgstalle 51: Klflflr- 1032301-

lich. Verantwortlichen durchsucht und allcr politischen Gefangenen: wer sie
‘ "

dieser vorfibergehend feslgenommen. also ausspricht ist Werbelrager und

dies nur mit der Ei-

Hcrrnn Staatsschfitzer
‘

brauchcn ihren Tndfcind :

HHS

links-alternatives Projckt

‘

w
‘

"Nnch sind die Ermittlungcn nicht

abgcschlnsscn und wciterc Verhaftun—

gen nach Ansicht dcr Bundesanwalt-

schaft durchaus méglich. snfern the

die Botciligung waite—

lasscn .

"

Zeitung.

UnLcrsuchungcn
rer "Militantcr" crkcnnen

(Mainspitzc, fossclsheimer

am 21.12.]

Um din Anklage der Grfindung und

Mitgliedschafl einer "Tcrrnrislischen

Vereinigung" aufrccht crhalten zu kan—

ncn (dazu gchfircn mindestens 3 Per—

soncn mit dcm ‘gmncinschafllichcn Zie}

Anschlégc durchzuffihrcn). konstruierl

die BA dinsen politisuhen Zusamman—

hang von Joachim. Michael (Brandy).
Elmar und Dieter (Waggi) nhne Dif—

ferenzicrung. Wir. din Sic alle kcnnen’
Frcunde vnn ihnen sind und teilweise

gcmcinsamu politischc Arheit in

selshuim mit ilmen gemacht
wissen, daB dies nicht stimml!

Dic l‘lfinc und ans. dic als Be—
weisc ffir vurhcrcilctc Sprengstoffan—
schliige dargcstellt warden. sind Tcil
cincr anumcntation fiber die milita‘lri—
sche Infrastrnktur im Rhcin—Main—Ge—
Diet. die u.a. im Hesscnknlleg in this—
snlshcim ausgnstcllt war. Seil cs (lie

Frindensbnwcgnng und Ansétze zu miner
hreimn antimilitaristischcn Arhcit in
(let BRI) gibt. sind unzfihligc Brnschfi—
ren nnd anumentatinncn fiber militari—
schc Einrichlnngnn zusammengolragen
nnd vnrfiffcntlicht wnrden.

In Rfissclshcim haben wir

Knaslgruppe gegrfindet: c/o

Kullurcafu. An dnr Wind 1, [5090 l‘fis—
sclshcim. Wir hrauchnn jcdn Mange
Geld ffir die Untcrstfitzung der Gefan—

gencn, Rechtsanwéllc 0.th Kmisspar—
kassc GroB—Gerau. ELY. 50852553. Klnnr

1127380 - K.Flammc (Spendenkonlo der

Angehfirigen).

Rfis—

habcn.

uinc

Frnins

fibersteigen schon lfingst die finanziel—I ‘



KLEINANZEIGEH und AHTIQUARISCHES:

Wit richlen ab sofort eine Bubrik

Kleinanzeigen ein: pro Anzeigenzeile
1.—DM gegen Vorauskasse. Bei antiqua—
rischen Angebolen nehmen wir die An—

gebote gegeh 10% vom Verkaufserlés

in den SF auf. Beslellen kénnt ihr

gegen Rechnung: ist der Titel 0.5.

verkauft. erfolgt keine Benachrichti-

gung: falls ihr bereits Geld beigelegt
“baht. wird es allerdings zurfickge—

_—--——- schickl.

GESUCHT:m
Material zu Franz Pfcmferl: Zeitungs—

ausschnittc, Briefc etc. Exemplare der

Zeitschriflcn "DEMOKBAT" und "AKTION"

(1910—1932). Angcbote auch von Kopien
crwfinschl. An fled. SF.

5, KTION
anarchistisches magazin

postlagerk'arte

031301 B 6Ffm17

probeexemplar 0,80
KARL-LIEBKNECHT—FRIEDENSPBEIS

Auf Anregung des im April 1983 ver-

storbenen Schriftstellers und enema-

ligen Reichstagsabgeordneten Peter Ma—

slowski. wird der unabhéngige A1"-

beitskreis KARL LIEBKNECHT ab 191M

einen 500.—DM dotierten KARL-LIEB-

KNECHT-FRIEDENSPHEIS vergeben. Mit

diesem Preis sollen Einzel— oder Grup~
peninitiativen ausgezeichntet warden,
deren Arbeit ansonsten kaum die ange-
messene Beachlung findet.

Der Friedenspreis wird jeweils am 2. .

Dezember in Frankfurt verliehen. {Am
2.12.84 jahrt sich zum 70.Male der

an dem der Sozialdemokrat Dr.

Liebknecht als einziger Heichs-

tagsabgeordneter weitere Kriegskredite
ablehnte.)

Peter Bernhardi

'ki-*t**i****£******ii**************

SUCHE

Anarcho—bzw linksradikal
'

.

. e Z —
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Zum Foto .,Blockade-Eimracht”
Welch schones Bild, ein Polizist

sitzt héndchenhaltend mit mir vor

dem Verteidigungsministerium.
Waren wir also doch mehr als er—

wartet? Wenn ja
— wieso hat es

dann mit der Blockade nicht so

richtig geklappt? Wieso schleppten
mich immer wieder irgendwelche
,.Griine Blockierer" von der StraBe?

Hatten die im .,Eifer des Gefechts“

etwas durcheinandergebracht? Und

iiberhaupt, wir hatten doch ausge—

macht, daB wir friedlich. ohne Waf-

fen und so, das war doch Konsens!

Mindestens die Hélfte der von 1h-

rem Redakteuer als so friedlich ge-

: schilderten ,.Blockierer“ hatte. wie

mir scheint eine etwas anders gear—

tete Auffassung von gewaltfreien
Aktionen. Die hatten Helme,

Schlagstocke, Pistolen. von Wasser-

werfern und éhnlichem Ger‘ait ganz

zu schweigen. Namentlich der

..Griine-Block“, ich meine die mit

den weiBen Helmen. hielt sich an

fast nichts, was abgemacht war.

Vielleicht waren das die ,,Autono-

men", von denen man in letzter Zeit

soviel gehort hat. Aber da muB ich

schon sagen. das waren ja richtige

Kaderorganisationen, die wurden

doch bezahlt. Nun ja, mit manchen

konnte man ja noch reden und méi-

Bigend auf sie einwirken. ein paar

allerdings die waren richtig ver—

hetzt.

Einmal, da am Haupteingang. da

konnte man sich einfach nicht eini-

gen, und da hatten die so Hunde

dabei (ohne Beinorb). und die ha—

ben sie dann auf so eine ganz

kleine Gruppe von den ,,anderen
Demonstranten“ . ..

- also. da

konnte einem schon Angst werden.

Zum Foto ,.Blockade-Eimracht"
Da kann ich nur sagen schon

wfiir's gewesen,wenn es so gewesen
wéire. Dieser Polizist kam ganz und

gar nicht freiwillig in diese Situa—

tion. Die Geschichte hat sich ein

biflchen anders zugetragen. als die

dpa—Meldung es behauptet.

Minister worner hatbe gegen uns

Blockkierer am 21. Oktober 1983

ungeféhr 3500 Polizisten bestellt

und bekommen, die uns 2500 Blok-

kierer nicht erlauben wollten. das

Verteidigungsministerium erfolg-
reich dicht zu machen. Sie schaff—

ten es immer wieder. insbesondere

am Adenauerdamm. uns von den

Auffahrcen zu tragen und uns in

ihre ..schiitzende" Mitte zu nehmen.

Wir waren eine Gruppe von acht

Menschen. denen dieser Verlauf

des Tages nicht gefiel. So stellten

wir uns einfach mal als lebende

Menschenkette hinter die Polizi-

sten. Es stellte sich sofort heraus.

dafl unser bloBes Dastehen denen

sehr unangenehm war. Sie versuch-

ten uns abzudréingen. die Kette auf—

zureiflen.

Der griin uniformierte Mensch,

der gleich darauf das Opfer der Fo-

tografen wurde, versuchte es mehr

auf die scherzhafte Art und Weise.

Er dréngt sich in unsere Kette mit

den Worten. er wollte auch mitma-

Chen. Da kam einer von uns spon-

tan auf die ldee. wenn der schon so

tun will als ob. dann geben wir ihm

2 Mit Eintracht war nicht viel
daB da auch niemand eingegriffen
hat. Ich beginneauch zu verstehen,

daB sich manche von uns, jetzt auch

schon Helme und 50 Zeug mimeh—

men. Man weiB ja nie. wie bei der

Polizei grad die Stimmung ist.

Also, um es deutlich zu sagen. mit

der Eintracht war da in Bonn nicht

so viel. Nur ein Polizist, der da

nicht mehr mitmacht, um dann mit

uns gemeinsam gegen den Ril-

stungswahnsinn anzugehen. ist fiir

mich ein guter Polizist. Der auf

dem Photo, geho‘rt wohl kaum dazu.

Wie es zustande kam. steht auf ei-

nem anderen Blatt. Bedauernswer-

ter Weise stand von all dem nichts

in der Zeitung.
Jérg Bahret, Dusslingen

Schon wéir’s gewesen
die Gelegenheit und lassen ihn mal

mit uns auf die Strafle sitzen. Wir

setzten uns rechts und links und er

konnte nicht viel anders, als mit

nach unten zu gehen. So entstand

das Bild.

Wir wiirden nicht behaupten wol-

len. daB dieser Mann sich freiwillig

zu uns gesetzt hat. er hat sich in ei-

ner von ihm provozierten Situation

Von uns iiberrumpeln lassen. Am

Freitagmorgen fand ich das noch

lustig. nachdem. was die dpa mit ih—

rer Meldung daraus gemacht hat.

kann ich nicht mehr so lachen wie

auf dem Bild.

Minister worner gab am Freitag-

morgen eine groBe Pressekonferenz

vor seinem Haupttor. Zu uns Blok-

kierer kamen keine Reporter. die

uns mal gefragt hatten. wie wir die

Blockade einschéitzen. Wir waren

gut fiir Bildmaterial und Sensatio-

nen.

Nach all den Erfahrungen dieses

Sommers mit der Presseund den

Medien mochte ich an eine wahr-

heitsgetreue Berichterstattung
nicht mehr so recht glauben. Zu oft

muBte ich hinterher in der Zeitung
Verdrehtes lesen. Wenn lhr Repor-
ter euch nur immer fiinf Minuten

Zeit nehmen wiirdet und die Betei-

ligten mal fragten. dann were schon

viel gewonnen.
Ciicilia Lutz. Kusterdingen-Wank-

heim

’4

Die Protest~8lackadam die die: Frie-

densbewegung gamma vor elnlgen
Bonner Ministerlen arganiaiena, var-

Hefen ohne gr’dBom Zwmchanffille. Var

dem Veneidigungsmlnismrlum safien

Friedenslreunda und Pollzisten ain-

tréchlig beieammen (and). Vials dar

Mitarbeiter auf der Hardthohe waren

schon um 5 Uhr zur Arbeit erschienen.

um einer Blockade zu entgehan. Die

Blockade~Eintracht3

Zahl der etwa 3000 Demonstranten :

heme sich bis zurn Nachmittag auf

etwa die Hélfie reduziert. An der Ak-

Iion nahmen auch dar Schrittstellar
Heinrich Boll und Angeordneta def

Bundestagsfraktion Granen tell. Des

Entwicklungsmlteministerlum war

ebentaus schon kurz nach 6 Uhr van

mehreren hundert Demonstramen

leilweise blocklert. Die Blockade

wurde unter ZurOcklassen einer‘

Mahnwache gegen 9 Uhr abgebro- ‘

chen. Enmicklungshilteménlster Jar-

gen Wamke (CSU) wartsle die Aktio—

nan vor seinem Miniaterlum ats ga-
scheitert. Er war kurz march 8 Uhr im

Dienstwagen vor dem Ministerlum ain-

getroflen und von Demonstramen mit

einem schriuen Pfeifkonzert empfan.

gen warden. Friedlich verlief auch

eine Mahnwaohq gegenuber dem

Bundeskanzlaramt. Unter dem Mono

..Es ist funf var zwolf ~ blockiart die

politischen Sprangkfipfe“ bildeten die

etwa 200 Damonstraman am Rande

der verkehrsreichen Straae eine Men—

schenkena. Etwa 2000 Menschon pro- ‘

testierten vor den: Bundeswehr-FOh-

rungsakademia im Hamburger Nobel-

viertel Blankanesa. Ofliziera der Aka-

demie gingen zu den Demonstranten

und diskutierten mit mnen

dpa
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ALTE AUSGABEN DES SF:
NLB: (40 Seiten)

Um neueren Abonnenten die Gelegenheit zu geben, : Glgtervizw viii} Aggusfig flinging
' .. .

.
I“ xsmus u ‘:

1hre Sammlung zg vervollsta'nd1gen_unq bel Be-kanix— safiznggskugisn , Swim, “Jami-
ten und Interessmrten zu emem gunstlgen Prels fur gung

*

Salbstvegwanung und Tachnik

den SF zu werben, machen wir folgendes Angebot: {Egmty’fggflggmézggg "figflfifi:
Fur 5 alte Ausgaben schickt ihr uns 10 DM [Scheim k3“ . Radio Libertaite Paris 1' Anar-

Uberwelsung, Briefmarken). Welche Nummern ihr ha- gist??? ?

Antikriagsbewazunzmmn

ben wollt, schreibt ihr dabei; zur besseren Orientier— Ne; gaze} )
. .

.
_

r. : 1 an

Ung hler d1e Inhaltsangaben der heferbaren Ausga Wationalmvomumam ans “are“?

ben: tischer Sicht * Faderationsdiskuasion
* Zwiaspfiltigas zur Palhstinensarfra-l
ge

* Die subversive Utopia
* Rudnlf‘

.

Nr. 6: [48 Seiten] * c
'

Nr. 3; (44 Sale")
_

Rocker Gegenbuchmesse Professzo—

.

"R—eagan in Amerika
i Zum Nach- .flermn

*

Theser} 1" P015" *

Anaf— nalisierung der Alternativprojekte

rfistungsbeschlug
¢ Berliner “5‘15”-

chxsten *‘md Fnedensbewegung m * Politische Gkolugie (Buber-Kritik)

kampf
* Spicflrutenlaufen in Zurich England Abschaffyng_desiAsylrechgs

* Die Illusion der progressiven Sleu-

* Die Freiheit dcr Frauen als Bedro— .

Startbahn we“
*

Landhche PROP“? er
* Sozialismus uder Burbarei (Cas—

hung
*

Frags nach dem anarchisti—
635”" Laval CN'li-Rundrelse

*
toriadis) * Situation der polnischen

schen Subjekt
* Die '6sterreichische fpatttakus

—

Gegengeschlchte des M‘ Anarchisten

Ukonomieschule * Radikale Okologie
er

u.ms _

Nr.“): (56 Seitan}

"”1 Landba“ ;____Nr.7.
(31 Semen)

.

r—Rabelfernsehen
* Volkszfihlung

Ha'f‘bacrfer F3“ *

SPEWSChBT Bl'lf" * Parlamentarisierung des Protests

N 4_ ( 4
.

)

'

55’rkneg "n Dokumentarf1}m.
* Freie * Grime Anarchisten in NEW * Links—-

3;“. 4dS:(:<chnrcss * Knast
* B. Llebfi?

*

Kn_ast *_Anarchlstlsche F6- sozialisten
* Nationalrevolutiunare-

Trqu::<;51a1d:2n£?§t , Guatemala
Ir Gu—

derano” " D‘skussmnsa‘Jfo Diskussion * SB-Thesen zur Friedens—

atemale; * Migros—Genossenschan.
ngegung

* CNT: Eu.) aktualler Be—

(Schweiy) * Ammwaffenvcrsuche
*

ncht * Chxle: Neue W1defstandsforman

Sozialdérwinismus. Hayck/Friedmann- _

*

Indxaner/Samgn ** Sledlungsbewe— ‘

DiSkLNSion ,, Buchbesprcchungen (an— Nr. 0. 1. 2. 5 vergnffen! gung.
und Ré'tezext dBoheme um: Qu—

‘~ ‘ 1918—33‘ Nr. 8 nur noch wenige Excmplare! archle * Somalstaats emontage a—

archlshschc Jugcndbewegung sernenbloakflde

Nr.!l: (56 Seiten)
‘ Sozlale Bewegung

* Falter in der

Tfirkei * FLI-Grfindungstreffen
* Aus-

lfinderfeindlichkeit * Agraropposition
'

in der BRD * Holocaust—Mentalitat

in der NATO * Interview mit Hevista

Anarchica * Organisationsdebatte
*

Gruppe DAS in Spanien 36/37 ’Gan~

dhi u.a.

Nr.12: (64 Seiten)
* Knegsbewegung und Friedensgefahr
* Das COB—Programm der NATO *

Aq-
archafeminismus

* Stalker * Schwalba-

Hoth * THTR—Demo
* Marx ~ 100 Jahre

* Anmerkungen zum Staat
* R.Luxem—-

'

burg
* Das anarchistische schwarze

9' ‘

‘
'

/

' Kreuz
* Freie Radios * Gegen den My-

\
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W
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‘

.

'

v thos
— am Beispiel CNT * CNT-Spaltung

"

I

heute
* Georg Orwell * Verlage *Le-

serkritik
* haulnah

* Kleinanzeigen
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